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INHALT
des

sieben und dreissigsten Jahrganges
der

allgemeinen musikalischen Zeitung
vom Jahre 1 8 3 5 •

/. Theoretische und historische Auf'»ätze.

Aehrenleae auf dem Gebiete der muaikal. ActLeÜk. Von
P. H. S. 43 7 .

Becker, C. F.. Iat der Choral im iCten u. i 7t« Jahrb.

ein durchaua rhythmiachnr oder ein durch Pauaen un-

terbrochener Gesang gewesen?— Mit Nachachrift der

Redact. S. 189.

Beethoven'a ahnlichstes Bildnias (besondere über 8 Kupfer-

atiche u. einige Oelgemälde dieaee Tondich(era). S. 17.

E i n Wort gegen au holi< ing. Mit Nachachr. d. Red. S.10S.

Fink, G. W., Waa wir aollen, wollen u. nicht wollen. S. 1.— Kurse Lebenabeachreibungen: 1) Ferd. Hiller. S. 34.

— a) Mo:ila Schön. S. ao5. — 3) Ludw. Pape.

8. 34 1.— 4) Joh. Gottlieb Schneider. S. 4i 7 .

—

5) Geebler, E. F. S. 563. — 6) Malibran - Gar-

cia. S. fi 56. — 7) Klemm, Ernat Jul. S. 675 — i

8) Albrecht, Carl Joaeph. S. 7 b .

.

— Muaikaliache Topographie ron Dreadcn, S. 69; —
Ton Chemniu, S. 9G i

— Ton Brealau, S. a5 7 ; Be-

•chluaa, S. 373; — von Weiaaenfcla , S. 4a 1; —
von Eialeben, S. 573 ,

— ron Gera und Umgegend,

S. 57* ; — YOn Wittenberg, S. 700; — ron Mcrae-
hurg, S. 793.— Ueberaicht dea Muaikauatandea in Deasau tom Jahre

• 834. S. 168.

— Ueber Pietro de Foaaia oder de la Foaaa. S. 375.— Ueber daa Behagliche in dir Kunst. Andeutungen.

S. 289.

— Ueber daa Anregendo in der Kunst in Besug auf die An-
deutungen Uber daa Behagliche. S. 3o5.

— Joaeph Klaus. Lebensbrachreibung. S. Sai.
— Carl Lipinaki. Ueber aeio Leben u. aein Violinapiel.

S. 4a4.

— Ueber die Symphonie, ala Beilrag inr Geachichte und
Aeathetik deraelbeu. S. 6o5.

FortaeUung: ßeweia, daaa die ^rosee Symphonie

luerat ron J. Hardn eingeführt wurde. S. 5a 1.

Beachluaa: Waa gehört au einer groaaen Symphonie?
Unterabtheilung deraelben. S. 5 67.— Letate LcUenaumalände Bartol. Catnpagnioli'e mit

Röckaicht auf aeine awei Töchter. S. 666.— Iat ea gut, Oratorien Tür Mä'nneratimmen tu achreiben ?

Gelegentliche Abhandlung. S. 6ag.— Ein Wort Uber teuuebe Operncompoeiiiona-Manuacr.
S. 7*5.

— Muaikfeat dea OberlauaiUer Geaancrereina au GörliU.

3,7«.

— Der Muaikrerrin tu Erfurt. S. 757.— Ladurner, Joacpb Aloya. Zugleich ron seinem Bru-

der , Ign. Anton. Mit Verbeaaerung dea N. Lex. der

Tonkünatler ron Gerber. S. 759.
— Der muaikaliache Staat. Ein romantiaehea Potpourri.

S. 761.

Hohenthal-Sta'dteln, Grar ron, Leben und Wirken dea

TheateTaängcra Benincaaa. S. 173.

Kieaewetter, R. G., Ueber die Herkunft Joaquin'a Dea

Pre'a (oder Deapret). S. 385.

Klaus, Joaeph, Rettung Joachim Anton Cron'a (ala Muaiker

biaher noch gänalich ungenannt). S. 3i4.

Leblache, Luigi. Lebenabeacbreibung. Nach der Neapoli-

taner Zeitschrift „Omnibua". S. 40o.

Miltita, C. B. ron , Waa heiaat Uaeai.ch in derMuaik?
S. 838 u. 84 1.

Nachtrag tur Topogr. Dreadena ron einigen unparteiiachen

Muaikfraunden mit darauf folgender Antwort dea.Rc-

dacteura. S. 131.

Nägel. , Hana Georg, Geaangbildungaweaeu in der Schweif.

(Forte, aua dem ror. Jahrg.)

VII. Die apecialiairtcn Kunatgattungen. S. 53.

VIII. Der mehr ala 4etimmige Chorgeaang. S. sj5.

Pelliao r, Einiges Geschichtliche über die Muaikfeate in Eng-

land , bei Gelegenheit der Beschreibung dea groaaeu

Muaikfeatee au York am 8. Scplbr. iH35. S. 716.

Penny, Dr. G.. Charakteriatik Peter Joseph Lindpaintucr'a,

Hofkapellmeiatera in Stuttgart. 8.661. Beschl. S. 677.
Rochlits, Frdr., Für Niemanden, ala dea Betrifft — und

für Alle, die es aufnehmen wollen. S. 101.

— Lebenabeacbreibung des M. Chriatian Friedr. Michaelia,

S. 34 1.

Einige kleine hiatoriaen -kritieche Bedenklichkeiten über den

berühmten Herrn Kapellmeister Cherubini , wohnhaft

in Paria. Eingesandt ron Frdr. Rochlits. S. 589. —
Forteetaung u. Beachluaa S. 6o5.

Scheibler, Heinr., Anleitung, die Orgel nach Stöteen cor-

rect gleichachwebend au etimmen. Mit einer Vorbe-

merkung der Redaction. S. 485.

Schindler, A., Muaikdir., Unwahrheiten über Beethoren

(Brief an die Redaction). S. I 3.

— Ueber BeethoTen'e äbnlichatea Bildniaas (Gegenachrei-

ben auf den frühem Aufaata 8. 1 7. Dean die darauf

folgende Antwort dea Redacteura). S. 117.

Schmidt, J. P., Ueber die Aufführung der Cherubinischen

Oper „Ali-Baba" auf der Königlichen Opernbübne au

Berlin. S. i83.

— Ueber die eratc Aufführung des „Faust'«

1
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m
mit Musik Tom Fürsten Radziwill , von der Singaka-

demie tu Berlin am a6. Octbr. »835. S. 800 und Be-

tchlust S. 8o5.

Schneider, Friedr., der Oratoriencomponitt. (Aua der engl.

Zeitung ,,A(laa". Eingesandt.) S. 376.
— Dr. Frdr., Berichtigung der Hauptbehauptung des Auf-

satzes: Einige kleine histor.-kritische Bedenklichkci-

ten über Cherubini etc. S. 709. Vergleiche Erwide-

rung S. 787.

Statistik der bergamaskischen Gesangeskünatler t. KarneTal

»835. S. 786.

Stein, K. , Comica. Gegenaufsatz der Abhandlung: „Ueber

komische Mueik", eine Erwiderung des „Versucht

über das Komische der Musik" v. K. Stein -— im vor.

Jahrg. S. a4g etc. S. 139. Besehluaa S. |4».

Stöpel, Dr. Franz, Die Musik in Frankreich, namentlich in

Paria. Religiöse und Volksmusik. S. 54 1.

— Einige Worte über Frani Liatt bei Gelegenheit der

Anteige seiuer neuesten Compositionen. S. 645.

Tirmtiimui, dat Neueste über denselben. Vom Mailänder

Correap. S. 74l.

II. Gedichte.
. 'or. Gedicht ton Hans Georg Nägeli. 3. 7 t 4.

Fruhlingsliebe. Von Georg Keil. Mit Musik von Ch. Aug.

Tennstedt. S. 683.

Impromptu an Dem. Sabine Heinefetter. S. 700.

Nachreime. Zur Charakteristik Peter Joseph Lindpaintner't.

Von G. \V. Fink. S. 681.

Toatt det Zerbtter Gesangvereines am 8ten Elbmusikfeste zu

Dessau. S. 4.4.

Trauergedicht auf Joaeph Klaus. S. 3a 3.

Vergleichung der Malibran , Pasta und Ronzi mit drei iulien.

Malern. Italienitr*- S. 656.

///. Nekrolog.
Angely, Louis, in Berlin. S. 84g.

Anton Victor, Erth., Hoch- u. Deutschmeister etc. S. 397.

Bellini, Vincenzo. S. 707.

Ueninqasa, Theatersänger , tt. in Dresdeu. S. 5a u. 173.

Campagnoli, Barlolomco. S. .'166.

Car.rar«, MariatU, Contraltistin in Odessa. S. »56.

Cron, Joachim Anton , Cisterzicnser. S. 3 3 5.

Cxerwenka, Joseph, Virtuos der Hoboe in Wien. S. 60a.

Döring, Georg, Novellen- u. Operndic hier. S. 37.

Daondi, Dr. K. H. , Prof. zu Halle. S. 690.

Finke, Mad., geb. Bötlicher, Sängerin in Berlin. S. 335.

Hampeln, t., pension. Musikdir. in Stuttgart. S. 100.

Hualer, Carl, in Königsberg. S. 433.

Klaut, Joseph, in Seitendorf bei Zittau. S. 3a 1.

Linley, W, , iu London. S. 689.

Matthaei, Heinr. Aug., Concertmeitter in Leipzig. S. 755.

Mehlig, Franz, Tenor. S. 833.

Meier, Frdr. Sebattitn , Hoforganitt in Wien. S. Goa.

Michaelia, M. Chrieüan Frdr., in Leipzig. S. 371. Vergl.

S. 34t.

Monbelli, Domenico, Tenorist. S. 539.

Müller, Wtniel, in Wien. S. 783.

IV
#

Nadermann, F. J. , Harfenbauer und Harfenist in Paris.

S. 3»8.

Palma, Silvestro di, st. in Neapel. S. 5i.

Peaadori, Antoinette, geb. Pechwell, Fianof.-Virtuoain in

Dresdeu. S. 10S.

Rottmaier, geb. Lampmann, Säugetin in Cassel. S. 4g6.
Huppe, Friedrich Christian, in Meiniugcn. S. a«s.

Schröfl, Chorregent in München. S. a.J3.

Spohr, Duretta, geb. Scheidler. S. 45.

Tonelli, Antonietta, Altistin. S. 54o.

Treaaini, Tenor. S. 83».

Ziogler, Regisseur in Königsberg. S. 3g3.

IV. Rezensionen und hurte
beurth eilende Anzeigen.

1) Schriften über Musik.

Becker, Carl Ferdinand, Systematisch-chronologische Dar-

stellung der musikalischen Liteiatur Ton der frühesten

Zeit bis auf die neueste. Nebst biographischen Notizen

Gber die Verfasser der darin aufgeführten Schriften

u. krithehrn Andeutungen über den innern Werth der-

selben. Erste Lieferung. i836 in lang 4. S. 780.

Briefwechsel zwischeen Göthe und Zelter, überhaupt und

namentlich über 5. B. S. 101.

Caecilia, eine Zeitschrift für die musikalische Welt u. s. f.

0 istes Heft. S. ai6.

Derode, Victor, Introduclion a l'e'tude de l'Harmonie, ou

exposition d'unc nouvelle theorie de cette s< ier.ee par

— »8*8. (8.) S. 78».

Dotzauer, f. J. Fr., Violoncell-Schule Tür den ersten Un-

terricht. Nebst 4o zweckmässigen Uebungsstücken mit

Bezeichnung des Fingersatzes. »a6. Werk. S. 7»*. —
Methode deViolonc. par etc. Franz. u. teutsch. S. 7 1 5.

Erinnerung an das achte Elbmusikfcst au Dessau. i835.

(in 4.) S. 483.

Erk, Ludw., Methodischer Leitfaden Für den Gesungunter-

richt in Volksschulen, l. Tb. S. »54 in 8. S. ;48.

Felsberg, J., Leitfaden beim ersten Unterrichte im Singen

Für Lehrer u. Lernende. Gotha. S. 869.

Felis, F., Etudet de Beethoven. Trnitc d'harmonie et de

compositum; traduit de l'Allcmand , et aecompagne" do

notes critiquet, d'unc preface et de la vie de Beetho-

ven; par — . II tomes. (Anzeige). S. 37t.

Fürttenau, A. B., 36 Uebungen Für die Flöte etc. mit

erklärenden Bemerkungen über Zweck und Vortrag.

i835. S. 698.

Garantie', Alei. r. , Gesangschule. I. Th. 7. n. 8. Heft,

a. Th. 1. u. 3. Heft. S. 854.

Geachichte der Musik aller Nationen. Nach Felis u. Staf-

fort. Mit Bcm.tznng der besten deutschen Hilfsmittel

von mehrern Musikfreunden. Mit »a Abbildungen und

1 1 Notentafelo. i835. in 8. S. 8» 1.

Grosheim, Dr. G. C, Versuch einer i [ . tischen Darstel-

lung mehrer Werke dramatischer Tonmeister ältorer u.

neuerer Zeit. »834. in 8. S a »5.

Hat er, Aug. Ferd., Versuch einer systematischen Uebers.cht

der Gesanglehre. (8.) S. 5.

Häuser, Joh. Em«, Owchichto des chri»tlichen ,
inabeton-
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V VI

«1er* des tvtngel. slirchengesange« u. der Kirchenmtt-

eik Ton Entstehung de« Christcnthuma an bis auf lin-

iere Zeit etc. Mit 4 Abbildungen u. a4 Notcnbcilagen.

»834. (8.) S. 6g3.

K;. orr, Jul„ Neue Fianoforte-Scnalo in i84 Uebungen, od.

Materialien für den Unterricht und da« Selbststudium

am Pianof. l835. S. 5iu.

Liederkranz für gesellige Kreise. Hit den Melodieen

•ämmtlirher Lieder. Gesammelt Ton Dr. B., Br., D.

ete, i834. (in 8. u. die Mel. in 4.) S. 5 9 8.

LiskoTiua, Dr. K. F. S., Theorie der Stimme (wieder-

holte Erinnerung). S. aa4.

Lommatisch, Dr. Beruh. Heinr. Carl, Die Wissenschaft

des Ideals , oder die Lehre *om Schönen , bearbeitet

Ton— . i835. S. 45g.
Manna tein, G. F., Das Bysiem der grossen Gesangschule

des Bernacchi ron Bolugna, dargestellt Ton— , nebst

klassischen , bisher ungedruckten SingÜbungen r. Mei-

atern aus derselben Schule. i835, laug Fol. S. 8ai.

Minnesänger, der. Moaikal. Unterhaltungeblätter. 1 854
u. i855. S. 733.

Morgner, Ch. G., Vollständige Gessngschule. Ein Beitrag

anr Beförderung u. Verbeaaerung d. Gasangea in Stadt-

u Landschulen. Nach einer genauen Stufenfolge etc.

1835. 37 S. in 8. u. 86 S. Gesänge. 8.74g.
Morl gi, Angelo, Abhandlung Uber den fugirten Contrapunkt

(wiederholte Erinnerung). S. aa4.

Musikaliacher Hausfreund, iiter Jahrg. i836. 8. aia.

Nie olai, Gustav, Arabeaken für Muaikfreunde. 1. u. a. Th.

18S6. S^Sög. Vergl. damit „Nothgedrnagene Erklä-

rung" von GuaUr Nicolai S. 453 u. Nachschrift de«

Redact. dasn S. 45g.
Fendlo, Prof. au Breslau , Das Monochord oder der Ein-

eaiter. Einladungsachxift sur Öflentl. Prüfung. 5 1 S. in

4. n. 3 Tafeln. S. 748.
S Sm a nn, Carl Heinr., Der Kirchengesang unserer Zeit, be-

leuchtet ron — . i834. in 8. S. »57.
Schneider, Villi., Historisch-kritische Beschreibung der

musikal. Inatrumente, ihrea Altera, Tonumfanga und

Baues, ihrer Erfinder, Verbesserer, Virtuosen und

Schulen, nebst einer faaalichen Anweisung rar gründl.

Kenntniss u. Behandlung den. i834. in 8. S. 711.v Das Moduliren, oder leicht fasslicbo Anweisung, durch

eines einsägen Accbrd schnell u. natürlich in die nahen

u. entfernten Tonarten auasuweichen. Für Pfte- u. Or-
gelspieler entworfen n. mit Notenbeiapielcn erl. S. 747.

8chn ei der, Peter Jos., Die Mua. n. Poesie. Nach ihren Wir-
kungen historisch-kritisch dargestellt, oder: Systema-

tiach geordneter Versuch einer genauen Zusammenstel-

lung u. möglichst richtigen Erklärung derselben. Eine

•nf Belehrung n. Uaterhaltnng ahrweckende Familien-

Lektüre für die gebildete Welt. — Mit dem andern

Titel: System einer medicinischen Mnsik. i835.

a Tbeile in 8. 8. 779.
Töpfer, Gottlob, Erster Nachtrag rar Orgeiftea-Ksnat, wel-

cher die Vervollständigung der Mensuren ra de« La -

blalitiaunen n. die Theorie der Zungenstimmen mit den

dasn gehörigen Mensursitabeilen, nebst einer Anweisung
rar Verfertigung derselbe» «atlsiit 1 »34. S. 35».

Vi Ha rosa, Marchase di, Lettera biografica inlorno all* pa-

tria ed alU riu di Gior. BattisU Pergoleae, celebre

Compoaitore di ataaic« , del — Napoli. i83i. in 8.

S. 647.

») Musik.

A) Gesang.

•) Kirche.

Briuer, Carl, Herr, wer wird wohnen etc. Der 1 5. Psalm

ftir 4 Singstimmen mit Begl. des Orchesters in Musik

gesetat. Partitur. S. 71a.

Gabricli, Joh., Drei sweichörige Gesinge, hersusgegeben

ron C. F. Becker'. S. 634.
Gabler, E. F., 34ster Psalm. Für a Tenor- n. a Baasstim-

tnen. Op. 1, S. 565.

Ginsbacher, Job., Messe in Cdur, für 4 Singstimmen,

a Violinen, Viola, Vcell u. Contrabas«, a Hoboen
(oder Clarinetten), Fagott, a Hörner, a Trompeten,

Pauken u. Orgel. 4iate* Werk. 65«te Lief, der Kir-

chenmusik. In Stimmen. S. 776.
— Graduale: „Si ambulayero", 4«timmig mit Oi ehester,

4astes Werk. OfTertorium: „Inrlina Dotniue", Bass-

«olo u. Chor, mitOrch. 43. Wk. Stimmen. S. 777.
G ei ssler, C. , Vierst. Trauergeaänge, iura Gebrauche bei

Beerdigungen für Singchöre, ao. W. a. Heft. S. 84.

Girachner, C. F. J., Psalm für den 4st. Minnerchor mit

Begl. der Orgel oder des Pianof. comp. — ta. Werk.
Partitur. S. 745.

Kirchengesinge berühmter Meister aua dem taten bis

17ten Jahrh. für Singrereine u. «um Studium für Ton-
künatler, herausg. von C. F. Becker. 5. Heft. S. 475.

4. Heft. S. 856.

Klassische Werke alterer u. neuerer Kirchenmusik in

ausbeuten Choratimmen. 1710 Lief. Der Me««iaa.

Oratorium von G. F. Händel. 1 Bio Lief. Hymne von

Fr. Schneider. Op. g4. S. a5i.

Löwe, C„, Die eherne Schlange. Voeal-Oratorioua für M in-

ner stimm en
, gedichtet ton Prof. Giesebrecht, comp,

von — . 4ostea Werk. Partitur n. Stimmen. S. 48g.— Die Apostel ron Philipp! , Vocal-Oratorium fUr Min-
nerstimmen, gedichtet von Prof. Ludw. Giesebrecbt,

comp. — 4 Site« Werk. Partitur u. Stimmen. 8. 6 a 9.

Neithardt, A. , Hymne: „Wo ist, ao weit die Schöpfung

reicht", «ieritimm. Minnerchor mit Begl. Ton Blasin-

atrumenten, Pauken n. Conirabaaa. Op. 98. Klavier-

Auaa. n. Chorstimmen. S. a5i.

Orlando di Lasso: Mignificat sex voeum eeeundi Toni.

In partitionem et veteri libro (No. g5 Bibl. Reg. Lu-
tetiae) diapoattnm a R. In Pearsall. S. 8.

Poiaal, J. Nep. Frhr. von, Der Erndtotag. Oratorium in

.

a Abtheil., gedichtet n. in Musik gesetat ron —

.

Noch MS. S. 4ot.

Rink, Ch. H., Motette: „Gott sei nn« gnädig und segne

uns", für Sopran, AH, Tenor u. Baaa mit Orgelhegl.

Op. 109. 8. 188.

Schneider, Friede, Hymne: „Jehovn, Dir frohlockt der

K örj
i

u*
-, I ach tsthrra. Minnerchor mit Begl r i U ron Biss-

in« tr., Pauken O. Co atrrh-ass. Op. §4« 8. a3o.

1*
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vn VIII

Sobolcw.ki Eduard, Hymne- „Herr, ich we!it die

Stande nicht", Chor f. i Tenor- n. 3 Bettet. S. 7*6.

Spohr, L., Neue« Oratorium: Die lotsten Stunden de* Er-

lösen — Teil von Fr. Rochlit«. Noch MS. Mit einer

Beiiige. S. 345. (Jctit gedruckt).

S t o 1 e, H. W.» Der Tempel de* Herrn. Ca0täte nach Wor-
ten der heil. Schrift zusammengestellt, inMutik gesetzt.

Op. i4. Partitur. S. i46.

Weber, Carl Maria r. , Erate Mtitc in G. Partitur. Muaica

eacra. »7. Heft. S. 775.

b) Oper.

Adam, Adolph, Le Chalet, Oplra comiqne an an Acte,

Parole« de Mae. Scribe et Meleaville, Muaiquo de—

.

Die Schweiaerhiitte, komische Oper in einem Aufauge.

Au» dem Franaöaiachen übera. t. Dr. O. L. B. WolfT.

Vollständiger Klarierautaug. S. 45o.

Auber, Ü. F. E., Lestocq, Opera comique en 4 Actea, pa-

roles de Scribe.— Leatocq, oder Intriguo und Liebe.

Für die deutache Bühne bearbeitet vom Frhrn. v. Lieh«

tenatein. Vollst. Klav.-Aue*. r. Jo*. Rummel. S. 664.

Carafa: La Triaon d'Edinbourg, Opera comique en 3 Actea,

parolet de Mai. Scribe et PJanard, Muiique de Mr.—

.

Der Kerker von Edinburg, romant. Oper etc. nach d.

Französischen für die deutache Bühne bearbeitet von

J. D. Anton. Volletänd. Kl»vierau»iug vou Joaeph

Rummel. S. 576«

Cherubini, L., Ali-Baba oder die 4o Riuber, grosso Oper

in 4 Aufa., der frantöa. Test von Scribe u. Meleaville,

lentich bearbeitet von J. C. Grüabaum. Volbtlnd.

KUvieraua«. S. 85.

Eberwein, Der Graf von Gleichen, romant. Oper in vier

Acten (MS.) S. 76. Von einem andern Ree. S. 717.

Herold, F., Le Prd im Clerca (Der Zweikampf). Auigabe

ohne Worte. 8. 5i.

Motart, W. A., Don Juan, vierhändig, ohne Worte ein-

gerichtet, möglichst leicht, von Fr. Frhrn. v. Boyne-

burgk. S. 496 u. 4oe>.

Don Juan. Neuer vollständiger, nach der Original-

Partitur eingerichteter Klavierauaaug von Jul. Andre.

Italieniacher n. deuueher Text. S. Ä77.

Reiaaigar, Kapallm. in Dreaden, Turaadot, tragikomiacho

Oper (noch MS.) S. a 4 1

.

Schnjder r. Warteaaee, X., Fortunat mit dem Säckel

und W&nachhüilein. Mährcheuoper ia 3 AaSth. von

Georg Döring , ia Muaik gesetzt und ia Klavienueeiig

gekrackt tob— . S. 5 6

.

c) Concert.

D a c k e ,
Leop., L. vaa Beethoven'a Lied : „Die Ehre G 0 1-

tea aua der Natur" für 4 Mlnaeret. mit Begl. dea Or-

cheeteri bearbeitet tob— . 6atea Werk. S. 73o.

Geaalt, Eduard, Dm Hanaea letzte Stunde, Gedicht von

M. G. Saphir, ia Muaik geaatat von — . Volbtiad.

Oreheater-Partitur. 6. 719.

Kühler, MoriuFrdr., Dea Lebaaa Kampf und Fried*. Lehr-

gedicht für Daelamatioa u. Geaang voa P. K. Rud. Ja-

L 5w • , Die eherne Schlange, Vocal-Oratorium (mit drei

ad Hb.) 4o»tceWerk. S. 48 9 .

Löwe, C., Die Apoatel v. Philipp!, Vocal-Orator. für Mä'u-

neratimmen, gedichtet vom Prof. Ludw. Gietebrecht.

4Satei Werk. Partitur u. Stimmen. S. 6ag.

Fanny, Joseph, Stejrische Original-Alpenlieder variirt nach

volkathümlirhen Geeangwreisen Tür Frauenetimmen mit

Chor u. Solo, mit Begleitung einer Flöte, a Clarinet-

ten, a Hörnern u. Streichquartett (oder mit Begl. dea

Pfte) comp, voa — . Op. 35. S. ao8.

d) Kammer.

Banmann, C. Frdr., Geaellichaftliche Gelänge für 4

neritimmeu. ntei Heft, in Stimmen. S. 166.

Baumstark, E., Auierleaene Volkageaänge der

deosten Völker u. a. w. Ein- u. mehrstimmig, mit Begl.

des Pfte oder der Guitarre. 1 . Bd. , 3. Heft. S. 547.
— Auaerlesene, echte Volkageaänge etc. 1. Bd. 1. Heft.

S. 796.
Biachoff, G. F., 60 Lieder zum Gebrauche bei dem eraten

Unterrichte im Gesänge u. a. w., aweialimmig nach be-

kannten u. eigenen Melodieen. 3te Sammlung. S, a4o.

— 5o Lieder tum Gebrauche bei dem eraten Unterrichte

im Geaange, zunächst für die untern Klaeeen dea K.

Andreanuma etc. , grfisetentheila a- u. 5stimmig nach

bekannten n. eigenen Melodieen. 3te Aufl. S. 691,

Blum, Carl, Barcarole aua „Pietro Meteetaaio" mit Begl.

dea Pianof. S. 194.

Curachmann, Fr., Dittirambe per tri vod di Teaori coli'

aecomp. di Piaaof. Op. to. S. 691.
Damcke, Leop., L. van Beethoven'a Lied:* „Die Ehre Got-

tea aua der Natur" Tür 4 Männerat. mit Begl. de« Pfte

bearbeitet von — . 6atei Werk. S. 730.

Ein- u. mehrstimmige Geaänge mit u. ohne Begl. dea Pfte frei

nach Shakespeare, Byron, Thomaa Moore etc. au

Compositionen v. L. Beethoven. (Eriaaerung). S.355.

Gabrieli, Job. , Drei aweichörige Geaänge ,
herausgegebea

v. C. F Becker. S. 634.

Gabler, E. F., 54tter Pialm. Für a Teaor- u. a Baiisüm-

men. Op. 1. S. 563.

Geis a-1 er, C, Vierat. Trauergelänge, zum Gebrauche bei

Beerdigungen f. Singchöre, ao. Werk, Heft a. S. 8 4.

Hauptmann, M. , Auf dem See, Gedicht von Geithe, ia

Muaik geeetit für 4 Soloitimmea mit riaratimmigem

Chor, j ntei Werk. S. 399.

Kell, J. F., 6 Tafellieder für 4 MännetaU Op. 187. Ia

Partitur u. Stimmea. S. 8a 5.

Kindaeher, Louil, ao dreistimmige Lieder für Sopran, Alt

u . Baal. Zuniehtt für den Schulgebrauch ia Muaik ge-

setzt. S. 7 3 0.

Löwe, C., 5 geistliche Gesinge für eine Singst, mit Begl. d.

Pfte, oder auch für Sopran, Alt, Tenor a. Ba««.

aaitea Werk. Heft i u. a. ate Aufl. S. 383.

— Stimmea der Elfea. 3 Daettiaea für Sopran n. Alt mit

Begl. dea Piaaof. State« Werk. S. 474.

Lohma nn, J. H. D. , Ab die Natur. Caatate für Sopran.

Alt, Tenor u. Baaa. ata« Werk der mehrstimmigen

Ce singe. S. 7 4<J.

— 6 vierat. Lieder für Sopran, Alt, Tenor «. Bat« ,
im-
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IX

nächst für die Töchterschule xu Wolfenbüttel, i. W
der mehrst Gm. S. 77a.

Marsch n er, H., Tafelgeaänge für 4 Männerst. Op. 85. In

Partitur u. Stimmen. S. 8a6.

Moimn, Georg t., 5 Gesänge für 4 Männerst, comp, für

LiederU(eln. Op. 8. S. 739.

Mendheim, Simon, 4 Gesänge für Sopran, Alt, Tenor u.

Bus mit Begl. des Pianof. in Musik geseUt tob—

.

aaste* Werk. Partitur u. Stimmen. 8. 780.

Möller, J. Gemfr., Gesang lur 4 Männerst. bei Einführung

•inea Predigers oder Schullehrers , wie auch bei ihren

Geburtstagen u. andern ähnlichen feierlichen Gelegen-

heiten augebrauchen, ges. von — . Op. 1a. S. 730.

Müller, C.G., 1 a vierstimmige Lieder. Jahresseiten, ein

Liederkraae von Treumund Wellent reter; für Sopran,

Alt, Tenor u. Baas. S. 739.

Nägel i, Hans Georg, Wechselgesänge für den 4stimmigen

weiblichen Chor oder ungebrochene Knabenstimmen.

Dichtung u. Compos. von Dieselben Tür den Mäa-

aerchor.— Dieselben für den gemischten Chor. Par-

tirur. S. 71S. In Stimmen: S. 866.

Original - Bibliothek des deutschen Männergesanges,

herausgegeben vonHIser, Grund, Zöllner, Bister u.

Andern. 1. Heft 1. Bd. S. 871.

Fanny, Joseph, Steyerische Original-Alpenlieder variirt nach

volkalhümlichou Gesangweisen Pur Frauenstimmen mit

Chor u. Solo mit Begl. des Pfte. Op. 35. S. ao8.

Reichardt, G., 6 Lieder für die Liedertafel au Berlin.

Op. t4. In Partitur u. Stimmen. S. 8a6.

Schade, C, u. B. Hauer, Singebuch für Schulen, eine

Samml. a-, 5- u. 4atimmiger Lieder von

nan Coro 510 nisten, nebst den notwendigsten Sil

gen, herausg. von — . ate Aufl. S. 690.

Schneider, Jul., 4 Duette mit Sopran u. Alt mit Begl. dea

Pianof. aSsteeWerk. S. 19 4.

4 Gesänge Pur 4 Minnerat. Op. 2 4. Partitur u. Sum-

men. S. 5 1 8.

Schneider, Laurena, Forschen nach Gott. Text ron Heg-

ner. In Musik gesetat von — • S. 8 a 5.

Schnyder v. Wartensee, Xaver. Zwölf Schweiaerlieder,

gedichtet, Pur den Männerchor in Musik gesetat und

dem Schweiser volkr. gewidmet. Part. u. St. S. 1 56.

Soholewaki, Eduard, Hymne: „Herr, ich weiss die

Stunde nicht", Chor für a Tenor- u. a Hasset. S. 746.

Stolae, H. W., Der Tempel des Herrn. Csntate nach Wor-
ten der heil. Schrift ausammengef teilt, in Musik ge-

setat. Op. 1 4. Klarierausaug. S. t46.

— C Gesänge für 4 Männerst. Op. aG, ate Sammlung

für Männerst. S. 7 a 5 .

— Fünf Lieder von Geliert
,

eingerichtet für Sopran,

Alt , Tenor u. Baas mit Begleit. d<

Musik von L. ran Beethoven. S. 870.

ß) Lieder und andere Gesang« für ei

Banek, Carl, 6 Gedinge für 1 Singst, aait BegL dea Pianof.

Op. 7. — Ferner : Pilgers Nachüied
;

Licbessmg

;

Jagdlied | Der Zechbruder und sein Pferd. Für eine

mit Begl. dea PA*. Oy. 6. S. 764 u. 7 65.

Baumstark, E., Auserlesene achte Volksgesang« der ver-

schiedensten Volker mit Urtexten u. deutscher Ueber-

seteung gesammelt in Verbindung mit A. W. v. Zuccal-

maglio, ein- u. mehrst, einger., mit Begl. dea Pfte u.

der Gnitarre. 1. B. a. Heft. S. 547.— Auserlesene, eehteVolksg.es. etc. I.B. i.Heft S.796.

Becher, Alfr. Jul., 8 Gedichte für eineS

Pianof. utes Werk. S. 195.
Bellini, Vincenao, Due Anette etc. per voce di

Soprano c. acc. di Pfte. S. 69 t.

Blum, Carl, Lied u. Barcarole aus dem histor. Lustspiele

„Pietro MeUstseio" comp. u. mit Begl

eingerichtet von — . S. 1 94.

Böhmer, C, Die weisse Rose , Gedicht in 6

eine Sopranstimme mit Begl. des Pfte comp. Op. it.

S. 773.
Bode, Ferd. , 4 Lieder für eine Mesao-Sopran— od. Barit.-

Stimme mit Begl. der Gnitarre oder dea Pfte. 1. Heft
S. 379.

Curachmann, Fr., 5 Lieder für eine Singet, mit Begl. dea

Pianof. 9tes Werk. S. 1 9S.
Der Minnesänger. Musikal. Unterhaltungablätter t. i834

u. 1 935 (mit Liedern u, Ronunsen). S. 7a5.

Doniaetti, GaeUno, Tre AriatU etc. per voce di Mesio-

Soprano con aecomp. di Plto composU dal Maestro— .

S. 691.

Dorn, Heiur. , 4 deutsche Lieder für eine Bas«- oder Bari-

tons timmo mit Begleitung des Pianof. 1 6 t es Werk.
S. 795.

Elster, D., Kindheit. Erstes Heft 13 kleine Lieder von

Hoflaaann v. Fallersleben , mit Begl. des Pfte comp.

S. 870.

Genast, Eduard, De« Hauses tetate Stunde, Gedicht von
M. G. Saphir, mit Pianof. in Mus. ges. v.— . S. 739.

Görner, C, Drei deutsche Lieder für eine Singst. Bit Begl.

dea Pianof. S. 763.
Günacr, Carl, 6 Gesängo für eine Singst, mit Begl. des

Pianof. S. 794.
Hä ser, Wilh., 6 Gesänge für eine Baeaetimme mit Begl. des

Pianof. i8tee Werk. S. 473.
Hauptmann, M. , 6 deutsche Lieder mit Begl. dea Pianof.

aastes Werk. S. 47a.
Himly, Carl, Der Abschied von Uhlend für t Singst, mit

Begl. dea Pianof. S. 76S.
Huth, Louis, S Gesänge für 1 Singst, mit Begl. dea Pfte.

Op. 1. S. 795.
Kücken, F. , 6 deutsche Lieder für 1 Singst, mit Begl. des

Pfte. Op. 1 Loreley, Ballade, Gedicht von H.
Heine, für «in

S. 879.
Kaffner, Jos., C "«Jra favorie et un 1

du Japoa. K ecueil Ii« parDr.
le Pianof. par— . S. 278.

Knienkamp, G. C, Drei Balladen mit

34ates Werk in 3 Heften. S. 4t 8.

Kupsch, CG., 6 Lieder mit Begl. de« Pfte. iStesWerk.
S. 195.

Lehmann, Loreus, Der Kuss , Gedicht von Adalh.v. Cha-

, für 1 Singst, mit BegL des Pianof. & 79C.
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XI XII

Ln we, C , 5 gei'iiliibe Gesänge Tür »ine Singst, mit Begl.

de« Pianof., oder auch für Sopran, Alt, Tenor u.

Bass. aastee Werk, i. u. a. Heft ate Aufl. S. 383.

fa Der Fischer. Der Räuber. Dai nuubraune Mädchen.

Drei Balladen für eine Singst mit Begl. de« PisnoH

43st«s Werk. S. 4 7«.— Der Bergmann, ein Liederkreia in Balladenform , in

6 Abtheilungen ged. ron Ludw. Gieaebrecht für eine

Singit. mit Begl. d. Pfte comp.— So. Werk. S. 777.
Maracbner, H, 4 Gesänge mit Begl. dea Pfte. 87.W.S. l 9 3.— Oatertage «inet Muaikanten im schleeischen Gebirge,

6 Ged. Ton Hoffmann T. Falleraieben, für eine Singst,

mit Begl. dea Pianof. comp. 86. Werk. S. 778.

Meiner., Georg t. , 6 Gesänge für t Singst, mit BegL dea

Pfte. Op. 7. S. 764.

Methfessel, A. , Guirtanden, oder Lieder u. Gesänge für

eine Singst, mit Begl. dea Pianof. ; in einer rweiten

Auflage mit Begl. der Guitarre. S. 795.

Miete kr. Carl, Der Erlkönig ron Göüie für 1 Singet, mit

Begl. der Guitarre. S. 765.

Möhring, Ferd., 4 deuteche Lieder L 1 Singet mit Pianof.

Op. 1. S. 79S.

Morlacchi, Franc. , Deila divina Commedia di Dante Ali-

ghieri parte del Canto XXXIII dell' Inferno, decla-

mato con mnaiee (f. 1 Baasat. mit Pianof.-Begl.) S.75.

Nedelmann, Wilh., DeuUcher Liederkran« f. eine Singst.

mit Begl. dea Pianof. 1. Heft. S. 797.

Nicolei, Otto, Mein Röschen. 4 Lieder f. die Tenorst mit

Begl. des Pianof. Op. 11. 7. Liederheft. 5. a8o.

Original- Geaang-Magatin, eine Samml. ron Liedern,

Gesängen, Romansen u. Balladen f. eine Singst, mit

Begl. dea Pfte ron den yorsiiglichaten Componisten.

Erster Bend, i.u. a. Heft S. 777.

Rosen!». in, L, Lieder f. 1 Singet mit Begl. des Pianof.

Op. 4. Heft 1 «. a. S. 76$.

SchoU
,
E. W., 6 deutsche Lieder in Mna. gea. für 1 Singst

mit Begl. des Pisnof. — Ferner: Winternacht u. die

Schöpfung dea Weibes für 1 Singst, mit Pfte. S. 8a4.

Ste0.rn.a7er, Fenl., 4 Lieder mit leichter Klarierbegl. 5.178.

Tennstedt, Christoph Aug. , 6 Lieder ron Georg Keil, in

Mn.ik ge.eiat f. ein« Singst mit Begl. dea Pianof. —
6 Lieder f. eine Männerat mit Pianof-Begl. S. 681.

TMCOtaii Gnet. WMh., Canaonetu itab'ana (Oh care im-

magine etc. GeUebtea Bild ron ihr) con Vöries, per

Toce di Soprano — . S. 19 4.

Thalkerg. Sigism., 6 dentache Lieder f. eine Singet, mit

BegL dea Pfte. 11. Werk. a. Heft. 8.471.

Wo .bor, Frun , Vier Gedichte, eins ron Cöthe u. drei rom
' Grofen V. Plates, f. eine Singet mit Begl. dee Pianof.

in Musik g Bi etit — . Op. 7. 8. 6a.

Vo.lJ>«-, Jo.eph, Erinnerungen an TepliU. 4 Lieder ron

L> BeJlsUb u. W. Maraono mit Begl. des Pfte. 5. Lie-

dorsemml. 8. 179.

Wftotrow, A.F. , 8 GeeSnge f. eine Sopran- oder Tenorit.

mit Begl. des Pianof. t4tes Werk. 8. 796.

B) Instrumentsl-Musik.

•) Symphonieen und Onreituxen.

Femy, F., 4t» Sinfonie o gren orche.trm comp 01 ts e deds-

Mendelsaohu-Bertholdy, Felix, Drei Concert-Oureri.
No. 1. Der Sommernacbtstraum. No. a. Die Fingals-
höhle. No. S. Meeresstille und glückliche Fahrt Par-
timr. S. a 9 4.

— Ourerture: Meeresstille und glückliche Fahrt. In
Stimmen. S. fio4.

Moscheies, J. , Ourerture « grsnd Orch. de Jeanno d'Arc,

Tragedie de Schiller comp, par — . Oeur. 9t. S. 7o4.
Onslow, George, Troisicme Sinfonie e gmnd Orchestre

composre par — . S. 5a4.

S pt.hr, L., Die Weihe der Töne. Charakteristisches Ton-
gemälde in Form einer Symphonie nsch einem Gedicht
t. Carl Pfeifer comp. 86. Werk. Part n. St S. 161.

b) Coneerte und Solostücke mit Orchesterbegl.

Beethoren, Ludw. ran, säramtliche Coneerte in Partitur.

Concert f. daa Pianof. mit Begl. dea Orchesters (oua

Cdur). Vollst. Partitur. No. t. S. a6i.
Bohrer, A., Concerto de Violon aree oocomp. de l'Orch.

ou de Pfte. Oeur. 60. S. 778.
Chopin, Fred., Krakowiak. Grand Rondeau de Concert

p. le Pianof. er. acc. d'Orchestre. Oeur. i4. S. 77.
Field, John, Septicme Concerto ponr le Pianof. orec acc.

de l'Orch. ou ar. Quatuor, on p. Piano aenl S. Sa 5.

Göhring, LG., Introduct. et theme rarie pour le Violon

orec acc. de Quatuor, ou de Pianof. Oeur. 1. S.690.
Hauck, Wilh., Grosse Vsriationen u. Rondo über die Arie:

„Komm , holde Schöne" oua der Oper : Die weisse

Frau 1 f. das Pianof. mit rollständiger Orchesterbegl.

Op. 9. S. 545.

H e r 0 , Heinrich , Fantaaie n. Vertat über den Marsch aus

Otello } f. daa Pianof. mit Orch. 67. Werk. 8. 546.
Me ad e I 11 0 ha -Barth oldy, Fei., Concert f. daa Pianof.

mit Begl. dea Orch. fauch ohne Begl.) a5. W. S. 309.

— Rondo brillant f. daa Pianof. mit BegL dea Orchester»

(auch ohne Begl.) agstes Werk. S. 309.— Capriccio brillant pour le Pianof. arec acc. du grond

Orch. (auch ohne Begl.) Oeur. 11. S. an.
Moachelea, J. , Grand Septuor pour le Pianof., Violon,

Alto, Clarinette, Cor, Violoncello et Contrebaase.

Oeur. 88. S. 537.

O d e o n. Eine Samml. ron Concerten. a6. n. 36. Heft. S. 545.

Peteraen, Aug., Adagio et Rondeau pour le Violon arte

acc. de l'Orch. on de Pianof. Oeur. 16. S. 3 »8.

Ries, Ferd., Neurieme Concerto ponr le Pianof. ar. acc. de

grand Orcheatre. Oeur. 177. (Anch f. daa Pianof. all.

ohne Begl.) S. 109.

Schmitt, Aloys, Concerto, Esdur, pour le Pianof. oreo

aecomp. d'Orch. compoae par—. Oeur. 76. 6stes

Concert. Auch für Pianof. allein. . 8. a 95.

Schnbert, Franc., Fantaiaie ponr le Violon aur dea thesae*

faroria de l'Opera : Le Prr aux Clerca de Herold, ar.

aecomp. de POrcbeetre on dn Pfte. S. 708.

Ulrich, Eduard, Concertino ponr UCorarecoccomp.de
POrcheetre on dn Pfte. S. 854.

e) Harmonie - und Militär- Mueik , Tinea mit

Orchester nnd dergl.

Nelthardt, A. , 8 Märsche für die Infanterie, tos. Warle.

Vollst. Partitur. 8.384.
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XIII XIV

GordigSanl, J. B., n Au •. ga r.r 4

ken. S. 854.

Meyer, Charta, OnTerluro de l'Opara : Ali-Baba de Che-

rubim' arrangee en Harmonie par— . S. i 55.

Müller, C.P., Dante* de Camer.l t833 et iS34 a Berlin

compoice* pour grand Orchcatre. — Dau*ea de Car-

neral d'annee i 835 a Berlin eic. S. 69a.

Ulrich, Ed., Ourerture en Harmonie comp, par— . 8. 3ig.

d) Kammermuaik.
a) flir mehre Inetramenta.

Adam, Adolphe, Ourerture de l'Opera: Le Chalet (Die

Schweiaerhutte) pour le Pfte »cul ou ar. accomp. de

Violon comp, par — . S. 5o4.

Becker, C. F., Adagio für Flöte und Orgel oder Pianof.

Op. 8. S. 3ig.

Beethoren, Ludw. ran, Quartette für a Violinen , Viola

n. Violoneell. Op. 18. No. 1, a, 3, 4, 5 u. 6. Neue

Aul. Ferner: Teraett für Violine, Viola u. Vealto.

Op. 3, No. t| Op. 9, No. a, 3 u. 4. Neue AnS.

S. 16a.
Belcke, CG., III Duoa concertana p. II Flute«. Op. 11.

No. 1. 3» 3. S. 5 18.

Cherubini, L., Balleta da l'Opera : Ali-Baba, arrangee

pour II Violona de C. G. Müller. S. 399.
Chopin, Fr., etAug. Franchomme, Grand Duo concertant

pour Pianof. et Vcelle, »ur dea Thimea de Robert 1»

diable. S. 79.
Dotaaner, J. J. F., VI Rondinoa über beliebte Opem-

Melodieen für Violoneell u. Pianof. , aua Capuleti u.

Montecchi; aua Sonnambula. Op. tSi. 6 Hefte. 8.619.— Violoneell -Schule für den eraten Unterricht. Nebat
4o aweckmäaaigen Uebungaatücken mit Beaeiehnung
dea Fingereateea (begleitet ron einem »weiten Violon-
eelle). ia6atea Werk. S. 714. — Methode de Vio-
loncelle. Franeoe. u. teutech. S. 715.

Glhrlg, W., Quartetto ponr le Pianof.
, Violon, Viola u.

Vcello. Oeur. 4. S. 58.
G öhrin g, J. G., Introdurt. et theme rarie* pour le Violon

arec acc. de Quatuor ou de Pianof. Oenr. 1. S. 690.
Htrroic. C, Sonate pour le Pianof. et Cor. Oeur. 1 7 de

L
.
ran Beethoren. Arrangee pour le Pianof. a 4 maiaa

par — . S. 53g.
Hümmel, J. N., Grand Rondeau brillant pour Pianof. et

Flute. Op. ia6. 3. 419.
Kulenkamp, G . C. , Theme original arec Introduct. , Va-

rlaüona et Finale ponr le Pianof. et Violonoelle (ou
Violon) concartana. Oeur. 4o. 8. 484.

Kumm, r , F. A., Amuaemena ponr iea Amateur«. HI Duo«
d'une difLculte progr. p.H Vcellea. 0*oy. aa. 8. 468.

Kammer, Gaap., Quintetto pour II Fldtee , Alto, GuiUre
et Vcelle. Oeur. 75. Daaaalbe Werk ala Trio pour
FlAte, Alto et Pianof. 8. 367.— Sdrdnado pour FlAto, Alto et Guit. OeuT.81. 3. 357

Laaekk, Ch., et P.A. Kummer: Introductioo et Tarau-
tella ponr Pianof. et Violoncello oblige par . In_
troduet. et grandei Variationa ponr Pfte et Violoncello.
Op. 19.— Rapeodio musicale, Adagio et

p. le Pfte et Vcelle oblige. Op. i3. S. 668.

Mo Scheies, L, Grand Septnor ponr le Pianof., Violon,

Alto, Clarinette, Cor, Violoneell* et Contrebaaae

compoie par — . Oeur. 88. S. 5 »7.

Pape, Louia, Quatuor pour denx Violon«, Viola et Vcello.

Oeur. 6. — Quintetto pour II Violona, Viola et

Vcello. 8. 34o.
Schubert, Franc , Fantaiaie pour le Violon aur de« thi-

mea farorie de l'Opera : Le Prtl tax Cierce de Herold,

arec accomp. da Pfte. 8. 708.
Torna« c he k, W. J., Ourerture in Ba, Op;38, eingerich-

tet für a Pianof. au 8 Händen r. C. F. Pitach. 8. 397.
Veit, W. H., Premier Quintetto pour II Violona, Alto et

U Violoneellea. 8. 71 5.

ß) Für ein Initrument.

Abel, Carl, Introduct, u.Polonaiae für Pfte. Op. a8. 8. 69a.
Adam, Adotphe, Ouvertüre de l'Opera: Le Chalet (Die

Schweiaerh&tte) pour le Pft* aeul ou ar. accomp. de

Violon par— . & 6o4.
Belcke, C. G., HI Capricea ponr 1« F16te. Oeur. II.

Lir. a. 8. 619.
Beethoren, Ludw. ran, Grande Sonata pathetique ponr

le Pianof. Oeur. i3. Neue Auflage. S. a6a.
Berbignier, T., Le Rare de la jeune Andalouae, Melodie

concertante pour Flute et Pianof. Oenr. ia8. 8. 54o.
Bobrowici, L N. de, 4 Marchs« p. la Guit. Otnr. 1 9.—

Introduetion et Variationa aur l'air polonaia pour la

Guitare. Oenr. ao. — Hochaeit-Walaar Für daa Pfte.

S. i65.

Boyneburgk, Fr. Baron de, DonJnan, Opera en II Actes,

mnaique de W. A. Moaart, arraage* pour le Pianof.
i 4 utaina par— . Edit. nourelle et tree farile* 8. agfc*.

Daaaelbo Werk, angeaeigt ron Martini. S. 4oo.
Brnnner, C.T., Kleine Uebungtatücke in fortschreitender

Ordnung mit Bezeichnung de« Fiageraataea Tür Pfte.

5. W. a. Heft. — Ferner: Petita EsercJcea progree-
aifa et doigtee p. Pfte i 4 m. Lir. I et IL 8. 68.

Chaalien, Ch., Lea Plaietre de l'hirer. 6 Valaea et S Ga-
lop* d'une eaecution brill. et faeUe. Oenr. 168. 8.838.

Chopin, Fred. , Krakowiak. Grand Rondean de Concert
p. le Pft* (aeul). Oeur. i4. 8. 77.— Scherao pour Pianof. Oeur. ao. 8. 537.

Colberg, 0«c*r, 6 Polonaiaee p. le Pfte. Oeur. 1. 8. 868.
C a e rn y , Carl , 4o tägliche Studien anfdem Pianof; mit r 0 r-

ge«chrieb«nen Wiederholungen ; anm Erlangen u. Be-
wahren der Virtuoaitit 337et*e Werk. 8. . 6i .— Die Weihe der Töne. Charakteriittache* Tongamild«
in Form einer Symphonie nach einem Gedichte ron
Carl Pfeifer , comp, ron L. Spohr. 86atee Work, für
da« Pianof an 4 HInden eingerichtet von — . 8. af> 1— Grande Sonate pour le Pianot i 4 main«. Oenr. 35 1-
No. 3 de grande« Sonatea 4 4 m. 8. 3

1
9.— Souvenir da Boieldiou. Variat. aar an modf eompoa«

per Charles Lud. Hofmann. Compoedee ponr la Pfte
par — . Oour. 55a. 8. 708.

Durernoy, LB., Quatre Rondeau p. le Pfte anr de« thimea
far.deBoaeini, Meyerbeer, Bellini etc. Oour.Gg. S. 833.

Bl>*ra, C.F., Potpourri da l'Opera : Ali-Baba da Chernbini
la Pianof. Daeaoiba Werk su 4 Händen

S. 46 7 .

Digitized by Google



XV XVI

Eliaeon, E., Six CapricM carsctdristiquce pour le Violon

comp, par — , auiria d'un Caprice d'Adieu par

Nie. Paganini. Oeur. 11. 8. 77 a.

Fi «U, John, Douaieme et troiaieme Nocturnoa ponr le Pfta

— : Reriena, reriena. Caratine poar 1« Pi.no. —
S. 5a6.

Füretanau, A. 3. , 16 Uebuogen für die Fläta in allen

Dur- u. Moll-Tonarten , mit Vorbereenduog der Ton-
leiter, einem kleinen Präludium n. erklärenden Be-

merkungen über Zweck u. Vortrag. 107. W. S. 698.

Gl «ie häuf, X., Trio No. 5 ponr le Pianof. , Violon et

Violoncelle par W. A. Moaart, erränge ponr le Pianof.

a 4 m. par — . S. 778.

GOrner, C. , AUStrau»«. Nenerter Berliner Carneralewal-

»er Tür daa Pianof. S. 856.

Haake, W., Neaeate Contre-Tinea comp. n. f. d. Pfte

eingerichtet ron — . S. «>0.

Hauae, Wenal , 48 Uebungen für den Coatrabaes über die

Dnr- und Molltonleiter in Secundenfortacbrritnngen.

Supplement anr Contrabaaaachule. Lir. 1. S. 371.

Herold, F., Le Pre aux Clerca (Der Zweikampf) für daa

Pianof. obne Worte. 8. Sa«

Herr 0 ic, C, Sonate ponr le 'Pianof. et Cor. Oenr. 17 de

L. Ton Bietboren. Ar ränge e p. 1« Pfte i in. par —

.

8. 53g.

Hers, Henri, Exercrcea et Prfludee ponr le Pianof. dana

toaa lea tone majeure et nuueure comp. — Oeur. st«

(Nene Auflage.) S. 5o4.

— Comp oiirio dj brillante* de Henri Hers. Cah. 7— 1 a.

8. 646.

Hillor, Ferd., Troia Caprica« on Etüde, caractenatiqo"

ponr le Pianof. Oeur. 4. Li*. 1.— La Dame dea

Feea ponr le Pfte. Oeur. 9. —- La Sdrenade , Prd-

lude, Romanee et Finale p. le Pfte. Oeur. 11. S. 33.

_ Troia Capricea ou Etudea caraetcriatique. pour le Pfte.

Oeur. 4. LIr. IL — Troia Caprioae etc. Oenr. i4.

Lir.in.— XXIV Etudea p. lePfte. Oeur. i5. S. 167.

Ho mmol, J. N. , Etudea pour le Pfte. Oenr. laS. Edition

ezacte. Le doigte' et ajouts'. S. i64.

Kalkbrenner, Fred., Variationa briilautee p. le Pfte aeul

aur une Masourka de Cbopin. Oenr. tao. S. 60.

Kühler, Carl, Auch ein St raun ! Zum Karneral i835 ge-

wunden. Walter für daa Pianof. S. 69a.

Kfiffner, Jos., 6 Air. faroris et nn Bntr'acte d'une Con>6-

dio dn Japou. Recnelltla par Dr. de Siebold , arrangee

pour le Pianof, par— . 8. »78.

Kulenka mp, G. C, Troi» Noct. p. le Pfte. Oeur. 4 a.

—

Rondo eipreaaif pour le Pfte. Oenr. 43. S. 483.

Labitaky, Joaepb, Erinnerung an Prag. Die Lebensfrohen.

Walaar für daa Pianof. 7. Werk. 8. 855.

Liest, Apparitione ponr Pianof. aeul. —
quea et raBgieueee pour Pfte aeuL

da di Brarura aur la Clocbetta de * •ituuu

,

Pianof. aeul. 8. 647.

Lew«, C, Grande Sonata elegique, «Fi™,
la Pianof. S. 338.

Mendel. «ohn-Bartholdy, Felix , Ourertnre Meere.

-

stille und glückliche. Fahrt, arrangirt f. daa Pianof. Air

a Hinda u: t. J. D. Beldaneckar fUr 4 Hiad«, 3. 60 4.

Mandalaaobn - Bartb ol dy, Felix, Grand Doo 1 4 m.
" pour le Pianof. arrang* d'aprea le grand Quatuor p.
le Pfte comp. Oeur. 3. S. 855.

Merk, Joe., ao Exercicee p. le Violonc Oeur. II. S.356.
Mockwita, Ourerture aur Fiagalaböble (Hebriden) Ton Fe-

lix Mendelaeohn-Baitholdy, für daa Pianof. arrangirt
Ton — . S. 17a.

— Troiaieme Sinfonie par G. Onalow arrange'e p. 1«
\

a 4 m. (Auch eine jhind. Auagabe.) S. 853.
Moacbelea, Ignaa, Rondo über ein« beliebte

Melodie für daa Pianof. S. a88.

de Jeanne d'Arc, Tragödie 4. Scbiller,

p. et arrangee pour le Pi.no f. 1 4 m. par —

.

Oeur. 91. S. 704.
Naidtbardt, A., Ermunterung für di« Jugend. Für d. Pfte

comp, n. im Uicbten Style einger. 5. Lief. S. 87 1.

Oaborne, G. A., Variat. brillantea ponr le Pianof. aur la

Valae farorit« da Mr. I« Comte d« Gut Irnberg par—,
Oeur. i3. 3. 368.

Ra'uscho, Carl, Adagio ana dem Violin-Quartett Op. 4.

No. a , ron L. Spohr, für daa Pianof. cinge richtet

ron — . 8. 8ao.

Rummel, Cb. , La Prieon d'Ediubourg , Muaique de Crafa,
Ourerture arrange'e k 4 m. pour*le Pfte. 8. 856.

Schnyder r. Wartenae«, X., Ourerture ana der Oper:
Fortunat mit dem Sickel und Wünscbhütlein , für daa

Pianor. 4- n. ahandig. S. 3 9 .

Schreck, Fred., Dasaea brilL p. I«Pft«. Oenr. t. S. 8ao.

Spohr, Louia , Erinnerung an Marienbad. Walaer für daa

Pfte allein. Sgataa Werk. 8. 364.

Stranaa, Job., Eliaabethen- Walser für daa Pianof. allein.

7iateaWerk. S. 3o4.

Thalberg, Sigiam., Grande Fantaiaie et Variationa pour le

Pianof. aur un Motif de I'Opera de V. Bellini: I Mou-
tecchi e Capoleti. Oeur. 10. — Grande Fantaiaie et

Variat. pour le Pfte aur de. motifa de I'Opera : Norme
de Bellini. Oeur. ta. S. 469.

Tomaachek, W. J., Ourerture in Es, Op. 58; für da.

Pianof. su 4 Händen eingerichtet tob Compon. —
Für a Hände eingerichtet ron C. F. Pitacb. S. 397.

Voigt, Carl, 6 Präludien und Fugen Für die Orgel, ron

J. Seb. Bacb , eingerichtet für daa Pianof. su 4

den. S. 368.

Wunderlich, J., Leipziger Ball-Polonaiaen für daa

S. 4ao.

f) Für di

Bacb, Aug. Wilb. , Cboralbucb, die gebrSuchlicbateu Me-
lodieen, mit knrsen n. leichten Zwiacbenapielea, ent-

haltend. 8. 336.

Becker , C. F., Adagio Für Flöte vi. Orgel. Op. 8. 8. 319.

Führer, Roh. , Cadenaen u. Ver.etten für die Orgel,

a4 rorangehenden kursen Uebungen

Pur angehende Organiaten. S. 855.

He. .e, Adolph, Sechste Fantasie aua FmoU. Op. Sj. —
Variirter Choral: Sei Lob und Ehr etc. m
Fug« im Bach'achen Style. Op. 54. —
tionen über ein Original»Thema aus Adur. Op. 47.—
Fantasie. Op. 5 a. S. 687.
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XYII xvni

Klaus», Victor, Sech» OrgeJstlick« na Gol-tucl, bei«
öffentliche« Gottesdienste. Op, 7. «. 7.

Mühling, Aug.,. 100 knrw tnstracüi« Orjjelstüek« in den

ersten Dur- and Molltonarten, grdute«tkeil« mit ein-

gewebter Tonleiter und — mit einigen Ausnahmen —
eis kleine Vorspiele au Chorälen iu benutxea fus an-

gehende Orgelspieler und besonder* ausn Gebrauch, in

Seminarien. 5 o. Weck. i.u. a. Lief. 3.383.

Neue« vollständige» Museum Air die Orgel , »um Gebrauche

für Organisten ia allen 1 heilen ihr«». Besufes und sur

allseitigen Ausbildung Tür denselben, Jbortuageg. ron

Zeit. Zweiter Jahrgang iSS.4. 3. 17a.

Orgel - Arcbir. Herausgegeben von C. F. Becke* and
A. Ritter. 3tes Heft. S. 746.

Fit ach, C. F., AUeluja Paachnle. Faga mit a Sabjektea

für die Orgel» S, 7.4 5.

Räusche, Carl. 6 Adegio's für Orgel ohne Pedal »am Ge-
brauche beim Cettosdienate. Op. 1. S. »7.— a Präludien für die Orgel inai Gebrauch« bei Trauer-

feierlickkeiten comp. Op. a. — Adagio aas dem Vio-

linquartett Op. 4, No. a um L. Spohr, eingerichtet

(auch für Orgel). S. 8a o.

Hink, Cfa. H. , Der Cboralrreund oder Studie« fit« das Cho-
ralspielen. Dritter Jahrg. 3« u. 4. Heft. S. 5a.— Introduct. mit 4 leiebtea V»ti»t, o. Final* für die Or-
gel aber eia Thema t. CoreUi. Op. 1 08. — DerGho-
ralfreuad u. s. f. 5ter Jahrg. Op. 110. 8. 35a.

Stolie, H. W., 6 Orgelstiicke rerschiedenar Art aum Ge-
brauehe beim öffentlichen Gottesdienste. Op. ai. 4te

Samml. der Orgelstiicke. 3. Sag.
Wich, A., 7 contrspunktische Veränderungen über den Cho-

ral: „Ich sterbe täglich und mein Leben». Für den
kirchl. Chors!gebrauch bearb.u.kors arl. Op. 3. 3. 8a5.

Zöllner, C, II., ia Orgelatücko comp, von— . Op. 36.

Heft 1 n. a. ates Werk der Orgelst 8. 548.

V* C o r r e « p o n d 9 n, m.

Aleesaodria, 3. 300.

Amerika, S. ta, 1 54, 753.
Amsterdsm , S. 8a6.

Barcelona, S. 9, i55.

Berlin, 3. a8, 64, 180, 198, a38, «5©, a8o, 5t4, 33i,
4a8, 47 8, S49 , 7°». 844, 8«o.

Bremen, 8.8, 116, 3l5, 895.
Cadix, 3. 9, 1 5 3, 3 9 2.

Cagtiari, 8. 3 08.

Cassel, 8. 343, 4 9 5, 5i5.

Coburg, 8. 44, 48a.

Corfu, 8. 39 a, 54o.
Dessau, S. 168, 3 1 5, 4to. 483.

Dorpat, 8. 833.

Dresden, S. 46, 109, 171, a4i, aSS, »t», 48a, 535,

797, 86a, 866.

Frankfurt a. M. , 8. 147.

Fulda, S. 964.

Geaaa, 8. t5a, 199, 809, 448; 686, 769.
Halle, S. 38i, S97, 761.

Jena, S. 884.

Italien,. S. 47 , tU, 97, »77, ana, x5a, äff9, a84, 3o8,
358, 38o, 447s 448, 498, 5aa, S8 7l 5 7o, 635,
655, 67a, 73 7 , 7 5i, 767, 786, 849t 84g.

Kirchenstaat (a. Rom).
Königsberg, S. 593, 45 t, 88a.
Leipiig, S. a35, a66, 5oi, 3a9, 4tSt 44 9( . 536, 686,

7o4, 83i, 85».

Lissabon, S. 10, i53, 54o.

Wbaxdiwh-Yeaetiaiiiacb*. Königreich,, S. 9B, ta,7t W(
358, 655, 67a, 786.

London, S. 58 1, 638.
Lucca, S. 98, 67a,

Madrid, S. 9, i5a, 64o.

Mailand, 3. ia8, »5t, aaa, 558, 448» 45.5, Wo, 84g.
Mannheim, S. i3o, 166, 48 o.

Messina, 8. a53.

Mirandola, S. 3 10.

Moden*, S. Sio, C3 5, 7 53.

Moscow , S. 467.

Mühlbausen in Thüringen , S. 64a.

München, S. a 1 7, aSa.

Neapel, S. 48, 178, a6g, 44 7 , 499, £,*, 737 .

Neuchitel, 8. 8a o.

Nürnberg , 8. 6So.

Odessa, 8. 54o.

Felenao, 8. 4* »77, aSa, 498, 787.
Paris, S. 3a8.

I Farsaa (HersogUuua) , 8. 5to, 636.

riacenr» , 8. 636.

! Piesnoat (Königreich,) , S. 637.

! Potsdam, S. 3i4, 434-

Ptsg, S. 10, *», 8i, aoa, %*3, a46, 46a, 854, 765,

781, 816-

RegS1
'

0 » s- 7 6 7-

Rom (mit den Städten des Kirchenstaates)
,

S, G 1 , 1 79, 3,84,

447, 5t3, 63t, 740, 75.1.

Rotterdam (au* einem Briete eine* Bwtnd«»), 5. 474.
Rudolstadt, 3. aoo.

I

Saaeari» & S08.

Stuttgart, 8. 66, 79.

Strassburj, 8. ag8> 655,» 67«, 685.

Toscane (Grosaberaogthaai) , 8. 9,7, 1,79, a.87, \\9, 57».

7 5a, 7»5.

Trfeet, S. 38i, 674.

Turin. 3, i5a, 198, So 9, 638, 76S.

Valens , 3. g, i53.

Venedig, 3. aoo, 38a, 465, G 7 3, 8a$.

Weimar, 3. 60a.

Wien, 8. in, ta4, 169, aoa. 36o, 377, 89.6, 444* 5>9,

654, 667, 699, 749, 769, 78», 81 4.

York, 3. 716, 7it.

VK Mitteilen*
Aaber ist »am Offirier dar Ehrenlegion «rnaan.t. Worden etc.

S, 3.3.

An» Goethe'. Briefwaebsei mit einem Kinde. 8. 364.

Balfe ia Italien, eigentlich ein BUodsr BsJfh, 8. 466.

2
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XIX XX

Belekt, Fr., Kun.treüe n.ch Kopenhagen. S. 869.
Sellin! compeirt gßgm Ende i854 keine

Neapel , sondern für Paris. 3. I 78.

B erichtigung. S. 456.

Bucklet, Carl Miria T. , .1. Pfte-Virtuo. in Wien. 8.567.

Doyle, Francesco, blinder und guter Ge.an gl ehrer in

l.nd. 8. 850.

Burno ffir

8. 285.

Baste dar Peeta, ai

Schrift. S. 138.

Correspoadans -Brrata (Berichtigungen einiger An-
gaben). 8. 139.

Dam. Z6hr«r in Wim singt Tenorpsrtieen , a. B. den Tsmino
in der ursprünglichen I.»ge. 3. 1 I 5.

Dre.cbk.c, CA., Erfinder einer neuen Tastatur aaa Pfle.

S. 533.

Druckfehler. 8. a»4, 336, 838.

E h r e n b e « e ig u n g e n. 8. IS, 1 5, 3 1, 68, 100, 1 54 ,
a64,

818, 565, 447, 688, 676, 867.
Englische Kirchenmusik, Orgeln , nnd Orgelspiel (Anmer-

kuug). S. 736.
Erwider eng. 8. 787.
Pield, John, in Wien. S. 749.
Priedrieks, Med., geb. t. Holst, ens London, Harfeni-

atin. 8. 798.
CehrttderGana ans Berlin, in Wien Concert gebend, ak

Künstler geschildert. S. 600.

Generali «ird in Nonn ein Monument errichtet. 8. 786.

Gerbard, Liria, in Berlin neue Sängerin, über sie. S.661.
Geschichte einer tbenern Jacob Steiner. Geige. S. a 1 3.

Gründung einer muaikaL Gesellschaft in Neapel unter dem
Titel: Accadesaia reale di Muaica e di Bello. 3. 5o5»

Cuiikow, Joseph, Virtuos auf der Sirobfidel. 8. 601.

HerroyLeech, Amerikaner nnd Afiennachahaeer. S. 6 SS.

Haslinger, Tob., in Wien. S. 81 5.

Hollandischer Verein » Beförderung der Tonkunst,

Fbrtschritte

glieder. S. 8a6.

IIols in Wien gibt Soireen, i4t£gig, worin

Cesangmusik gegeben wird. S. ao4.

Hntb, Louis, neuer Componist in Berlin. S. 860.

Irkntsk. Erstes Concert daselbst seit der Erbaaung. 8.765.
Kelkbrennner, Frdr. , unternimmt eine Kunstreise nach

Teutschland. S. i54.

Klo.,, Carl, neue Mnsikschule in Berlin, wohin er sieb ron

Leip.i, ans wandu. 8. 861.

Law y nnd seine beiden Söhn«. S. 56c/.

Lipiuaki, Carl, in Frankfurt a. M. S. 685.

Literarlsebe Notisen. 8. asi, 971, 555, 689, 779.
Malibran-Gar.is. S. 656.

Mancherlei. S. 13, im, a54, 817, 365, 48a> 676,

68g, 754, 867.

Mayr, Simon, In Mailand, fuhrt in Bergaano die Caecilien-

festa , die lenge ruhten ,

aikfeete wieder ein. 8. 99.
Merkwürdiges. Ankündigung d

sitionen dri Fürsten Ant. Radaiwül an Cölbe'. Fanst
in PsrtÄur. S. < 1 7.

Musik feste. Elbe»«eskf. in Deesen. S. a 7, SiS, 4io, 483.— in Potsdsm. S. 3*5, 454.
in Danaig i654 im Septbr. 8.433.— inCeln i835. S. 58o.
in Hetaingfors. 8. 58o.

— in Heidelberg. 8. A80.— in Altenburg. 8. 58 1.— in Maina u. Jena. S. 58 1, 676.— in Mühlhausen. S. 64a,— in Nürnberg. S. 65 I

.

•— in Chemaita. S. 676.— in York. 8. 716, 731.— in Gorlita. 8. 7 45.— in Halle, drittes. 8. 781.— Kottweil (in Schwaben) , erstes. 8.754.
Nachrichten tob mehren Mitgliedern der sonstigen it.].

Operngesellscbsft in Dresden, 8. i5.

Nene Operntexte. S. 317.
Nothgedrncsgeae Erklärung. Von Gust. Nicolai, mit

Nachschrift der Bedect, 8. 463.

Notisen. S. »7, 53, i54, 107, 45a, 468, 588.

Opern, in Nackrichten besprochen:

Der neue Figaro ron Ricci. S. 65.

Die Bürgschaft (neu), grosse Oper in 3 Anfä. ron Hrn.

T. Biedenfeld'nach Schiller'a Ballade für die Bühne
bearbeitet, mit Mnsik ron Lindpaintnar. S. 66.

Herrn;.
, Singspiel in 1 Acte, Musik tob Siber (neu).

S. 67.

Rodenstein, romant. Oper in 3 Acten nach einer Volk a-

sage, Musik von Stösael (neu). S. 67.

Die beiden Pachter, mnsik. Drama in a Anfs. nach

dem Englischen, Mus. ron J. Lachner. 8. 67.

Rsphtel, neue Oper, aus dem Fransös. ub

Dr. Arendt, comp, ron Teile. S. 111.

Der Cedet, Operette comp, ron Kspeilm.
8. 11 4.

Neue Operetten, Possen u. dergl., in Wien aufge-

rührt. Siehe 8. ia4 u. f.

Der Besuch im Irrenhauae, komische Oper in 1 Acte.

Musik ron Rotenhain. 8. i4g.

Oper r. Scribe n. Auber, tentscb bearbeitet

t. Frbrn. v. Lichtenstein (in Berlin). 8. 180. (ia

Dresden). 8. 3 1 1 •

Die Alpenhütter Kotaebue u. J, P. Schmidt. S. 197.

Der Zweikampf, Musik ron Herold. S. ao4.

Templer n. Jüdin, Musik r. Heinr. Marschner. S. a 1 7.

Jessonda, Musik ron Louis Spohr. 8. aa3.

Noemi, Musik TOB Hellini (aus Prag) 8. a46,
den S. s 6 5.

Fauste, Musik ron Donitetti (Berlin). 8. a5o.

La Vengeance itelienne, Oper in a Acten, Musik

Jnpin (Violinisten). S. 3oo.

Der blinde Gärtner, oder die blühende Aloe,

Kotsebue u. Lindpaintnar. -S. 3.5.

Der Wahnsinnige auf St. Domingo. Mnsik ron

setti (in Wien). S. 36o.

Sonnsmbula (Nscbtwsadlerin) ron Bellini (in

S. 878, (in Leipaig) S. 4 4 9.

Kerker ron Edinburg. Von Caraffs. 8. 378.

)
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XXI xxn

Trilby, Singspiel nach Scriba bearbeitet, Musik ron

F. H. Truhn. S. 43o.

Die Falschmünzer. Von Auber (in Prag)« S. 46a.

Co»i fan tutte (die gefährliche Wette) T.Mozart. S. 475.

Die Normannen rur Psris, Mus. v. Mercadante. S. 476.

Romeo und Julia von Belliui. S. 497.

Marie, »on Herold. S. 497.

Die Fremde, Ton Belliui. S. . <j8.

Daa eherne Pferd, Oper f. Scribe u. Auber. S. 55s.

Melusins, Oper ron Kreutzer. S. 555.

Der Bravo, Oper von Marliani. S. 555.

Fierabraa, hiuterlaaaene Oper von Franz Schubert.

S. 601.

Die Königin der Sarmaten , neue Oper von Kastner.

S. 686.

Bertha von Bretagne, neue Oper von Rastrelli. S. 689
u. 797.

Die Rosenmädchen, Musik von Lindpaintner. S. 70a.

Robert der Teufel , von Meyerbeer. S. 765.

Cuilar, oder der Maskenball, Ton Auber, S. 769.
Daa blaue Bai-rct, Operette von Teile (neu). Der

Nachtwächter, Operette v. Grutach (neu) in Wien.

S. 770.
Zu ebener Erde und eralea Stock. Mit Muaik von

Adolph Müller. S. 7 83.

Die Junggesellrnwirthschaft im Monde, 3) Der Waa-
aerfall im Feenhain. Zauberapiele. Mit Muaik von

Nidetzky u. Sculta. S. 7 S3.

DerSeekadet, Operette. Muaik von Labarre. S. 785.

NB. Die betproi heuen Italien, neuen Opern tind

nicht mit au rgefiihrt, sondern in den Nach-
richten iui Italien nachzusehen.

Oratorien u. geistliche Werke, in Nachrichten besprochen:

Belsazar, Oratorium von Handel , mit teutachem Text

von Schaum (J. O. 11.) S. 19.

Belsazar von Händel , bearbeitet vom Hrn. v. Mosel,

in Wien (gleichzeitig fast in Berlin). S. 169,

Hmoll-Mesie von Seb. Bach. S. l3H.

Josua, Oiator. von Handel, von Ml). Lecerf im Köln.

Realcymnas. in Berlin aufgeführt. S. l5l.
Zingarelli. neueste Me«se des 83jahr. Creises. S. a66.

Jcplttu, Orator. «on Handel, beerb, vom Frhm. von

Mosel (in Dresden). S. 3 1 1

.

Pasaiona-CanUte von Graun (biaher noch unbekannt).

S. 334.

Schneider, Frdr., Absalou. Orator. in 2 Abtheil.,

Text von Briiggemann. S. 4 10.

Rungenhagen, bHster Psalm: „Herr, mach Dich auf"

etc. (Neu). S. 434.
Schneider, Frdr., Gloria (a Capella\ S. 435.
Betner, Hymne: Der Herr iat GoU (mit Instmm.)

S. 435.

Schmidt, J. F., Hymne: Der Herr iat erhöhet — mit

Inatrum. S. 435.
Schneider, Jul., Psalm: Der Herr iat mein Hirt«

(a Capeila). S. 435.

Cirachner, Psalm: Crosa ist derHerr(mitInatr.)S.435.
Reisiiger, Kapellm., Cenlate : Die Zeilen des Lebens.

S. 436.

Cherubim, Litanei de B. Maria V. für dem reratorb»-
nen Fürsten Nie. Esterhaay comp.— und Miserere
von AUegri. S. 444.

Beethoven, Cant.: Der glorreiche Augenblick. 8. 446.
Haydn, Mich., unvollendet gebliebenes Requiem in B,

S. 446.

Seyfried, Ritter t. , Requiem, Beethoven geweiht.

S. 446 «. 447.
Aigner, Engelbert, neue Centate auf Matlhissone „Lob

der Tonkunst." S. 601.

Späth , A. , eine grosse und eine kleine neue Mease.

S. 8ao.

Orgeln im südlichen Teutschland etc. S. 867.
Paganini, N. , wieder nach Italien zurückgekehrt. S. 5iO|

ist nicht todt; ähnliche Medaille auf ihn. S. 689.
Paata, singt noch ; Wohnort derselben. S. i55.

Pergolese, Giov. Battieta, Berichtigung aeiner Lebensum-
stände und Aufzählung aeiner Compoaiüonen. S. 647.

Pfennig-Oper in Florenz. S. 180.

Plattner'a Musikalien- n. Inetrumcatenhändlung in Rotter-

dam. S. 6?4.

Preisausschreibung für eine neue grosse Symph. S. 1 7 o.

Rakowaki, Profeaa. de Violoncella, Nachricht von guten

Violin- u. Vcelle-Bogen , guten Streichinatrumentcii,

Flöten etc. S. 675.

Rochlits, Friedrich, Erklärung, S. $37.

Romberg, Cipriano, Sohn Andreas R.'s, erste Kunstreis«.

S. 171.

Schechner- Waagan u. Sigl-Veapermann (treffliche Sän-

gerinnen) in München aiad Kraakhcita halber jetzt in

Ruheatand geaetzt. S, 333.

Schmidt, ErnatLeop., Verbesserer der Apollo-Lyra, Kunst-

reise in Prankreich, BeUieu u. England; neue Kuuit-

reise nach Italien, Griechenland etc. Nachrichten über

s. Instrument. S. 3 55.

Schrö d er- D e v r ien t, Sängerin in Dresden, macht ein«

5vierteljähr. Knnetreiae durch Deutachland nach Italien.

S. a66. Ueber ihre Leistungen in Leipzig. S. Sag.

Societi filarmonica Napolitana. Die erste daselbst gestiftet»

i834. S. 5i.

Statistik der bergamaskiechen Geeaegkünatler vom Karne-

val i835. S. 786V

S tranaa in Berlin. S. 38.

besprochen

:

Onslow's erste Symphonie. S. 196.

Louis Spohr's 4te Symphonie. S. 196, 337, 463.

Lachner, neue Symphonie. S. 3 3 5.

Heaae, Adolph. 3to Symph. (neu) aua Hmoll. S. »35.

Frdr. Schneider, aoste Sym|>h. S. a36.

"C. G. Müller, 3te Symph. (neu). S. a36.

Kalliwoda, 4te neue Sympb. (gedruckt). S. 357.

Chopin, Concert Tür daa Pianof. S. 3 6 3.

Hesse, Adolph, neues Pianof.-ConeerL (MS.) S. a66.

Nicolai, Gustav, neue Symph. S. 335.

Lindpaintner, Ouvert. zu Cölhe'a Faust. S. 39C, 465.

Larhrter, 3le Symph. S. 48o.

Stranaa, Holkapellm. zu Carlaruh», Onvertnre auz

Opa* „Zelide". S. 48o.
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T«lle, Kapellm. am irufoperntheater in Wian, Sndert die Or-

cbesterstellung schlecht, S. 771.

U n i ts r> I •» Lex ic o n der Tonkunst (neue*). S. 5 17.

Unternahmen einer ilal, muiikal. Zeitung nach dem Mi'ster

der unarigcn wird nicht ausgeführt. S. 5oa.

Verbesserte Stelle im Jahrg. i834, S. 661 daselbst. S.C89.

Ve. fall der Oper in München. S. aS4.

Verkeniua, Präsident in Cöln, rühmlicher Förderer der

Tonkunst. S. 8C8.

V er lag a - E i g an t h u m - Anieigen. S. 16, 5a, 188, 308,

aio, a56, 37a, 438, 5o4, 5ao, 588, 65e», G91,

756, 771, 8o4, 84o, 87a.

Vermischte Musikwerke, in Nachrichten besprochen:

Wielhorsky, Graf, 2 Lieder mit l'fte- u. Violpnccll-

begUit. S. a8.

Schwenke, C. F. , Serenade für 5 Vcelloe, Contra-

baaa u. Pauken. S. aS.

Der Schweiler Soldat, Ballet (neu) comp, von Her-

mann Schmidt iu Herlin. S. 198.

Beethoven's Cismoll-Quatuor, ausgef. in Wien. S. ao4.

Lindpaintner, Musik xur Declamatiou dea Liedes von

der Glocke. S. aC4.

Siegesmarsch suRaupach'a: ,.Kaiser Friedr. der Erste",

für Orchester comp, ron Crafen t. Redern (neu),

S. i33.

Dityraoibe für ."1 Tenore Ton Fr. Curschmann. S. 53a.

Der Traum. Fantasie für das Vcello mit Orch. comp,

von Murin Ganx (neu). S. 333.

Quintetten, 3 neue, vom Grafen Aug. v. Sayve (in

Wien Torgetragen). S. 3 Ho.

Grill » Kapellm. in Peath, lagere Abemllied von Co-
llie, comp, für eine Bassslimme , Pianof. u. obliga-

tes Vcello. S. 4i3.

Schneider, Jul. , Choral: Jesus meine Zuversicht—
für Orgel 11. Uassposaune. S. 4354

Seyfried, Ritter v., M^rria funebre aulla morle d'un

Eroe von Beethoven, für Männerrhor u. Orchc.ler

bearbeitet zu B.'s llegrabniss. S. 445.

Mosart, Instrumentalfuge. S. 445.

Beethoven s Symphonie in C dur für das Pfte 4händig

arrang. von C. Klage. S. 4 78.

Die ilrei üuckligen, a komische Divertissements, Mu-
sik von Ott. S. 556.

Der falsche Coucertist auf dem Holl- u. Strohinitru-

mente, Wiener Localpossc. Die Lieder von Rott,

die Tinxe etc. von Kotoriuch. S. 786.

XXIV

Veraing, guter Bariton des Theaters tu Mannheim. S. a3r>.

Violine, gute, wahrscheinlich <ine Präger. 8. a 5 f>.

Wild, Tenor, in Prag tla (Saat. S. 816 etr.

Witek (Anton) u.Pilat (Joseph), a junge Hornisten In Prag.

S. 464.

Zingarelli wird todt geaagt (S. ia); dem wird wider-
sprochen 5. 5a.

Zum Titelkupfer. S. 87a.

VII. Beilagen.
N. I. Zu N. 6: O aalutaria kttatit, vo.i t>imon Mayr. in

Partitur, Tür > Soprane 11. ßlasirstr.

N. II. Zu N. i4: Nun danket Alle Gjlt, 5itimmige JJenrb.

des Chorals, eigen figurirt, von Hans Georg V,, Ii.

Zu seinem 8teu Aufsatx Dil Beispiel gehörig.

N. III. Zu No. ao: Oxtermesse-Boricht »835 von Diabelli

u. Comp, in Wien.
N. IV. Zu N. at : I.ouis Spohr : Reiit. u. Chor der Freunde

Jesu aus aeinem neuesten, noch ungedrurktcu Orato-
rium : Die Jemen Stnndcn des sterbenden Erlösers von
Rochlitz. NB. Da« Fugenlhema der Ouvertüre steht

wegen des Raumes S. 568.
N. V. Zu N. a5 : Stellung des Orchesters in der Johannis-

kirche au Dessau am Htcn Elhmusik fette.

VIII. InlelligtntblaUt 1

.

Zusammen 1 5 Nummern

1 au N. 5 der Zeitung

S 0

5 3

4 1
-

6 2 1

6 34

7 a6
8 a 9

9 56

10 4 a

1 1 44

1 a «8

13 5a
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ALLGEMEINE
2

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 7U» Januar. N=. 1 B

1835.

Was wir sollen, wollen und nicht wollen.

Ist etwa das Sollen in unsern jüngsten Tagen auch neu geworden? Wir «ind de« Glaubens, da«« e«
«eit Christo unerschütterlich steht bis an der Welt Ende. Rechtschaffen, treu, vernünftig, christlich sol-
len wir sein; dazu klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Das ist die Summa.
Nur der Antichrist, der angenehme Teufel, beliebt eine andere Methode, spielt rechts den Schwarz-
und links den Weissmacher , wofür auch der berühmte Rowland Hill zeuget, der ihn einmal als einen

Müller und abermals als einen Schornsteinfeger verkleidet erblickte. Allein gerade weil er sich so oft

verkleiden und nach Rechts und Links hinhorcheu muss, zeigt er, das« nichts an ihm ist. Da« ist

auch der rechte Grund, warum er sich anfangs so schmiegsam und biegsam und so frisch ti-ügsam

und lügsam erweist, seinen Kram «um Eintritt so «potlwohlfeil losschlägt, dann immer th eurer wird
and sucht, welchen er verschlinge. Das Ende findet sich. Wa« aber der kleine Beelzebub will oder
wollen mochte, da« wollen wir gerade nicht.

An die Spitze, als Motto unser« • Wollen« stellen wir den alten, von allen Rechtlichen aner*-

kannten und unerschütterlichen Spruch: In necessariis unitas, in dubii« liberta«, in omnibua Charitas.

(Im Notwendigen Einheit, im Ungewissen Freiheit, in Allem Liebe.)

Nothwendig sind Grammatik, Aeslhelik, Geschichte und Schule jeder Art der Tonkunst. Diese

raü««en mit redlichem Ernst tüchtig getrieben und gefördert werden, nicht zumSpas«, nicht zur Unter-
haltung am Biertisch oder im Conditorladen , sondern für echte«, rechte« Studium. Da gilt ea nicht,

irgend eine historische Person hernehmen und an ein paar längst bekannte Anckdöichcn einige neumo-
dische Einfälle kleben, mit Redensarten ihren Charakter verdrehen und Meinungen und Grundsätze ein-

schmuggeln, die eben so nichtig, als gefährlich sind. Damit würde man wohl für den Augenblick et-

liche Schnellläufer hinhalten und unterhalten, aber keine Männer, die sich im Reellen gefallen und in

und an ihm bilden wollen. Mit den Letzten wollen wir es aber nur zu thun haben. Wenn wir wei-

ter nicht« als die liebe Langeweile verlreiben wollten, würden wir freilich manche erkräftigende Nah-
rung weglassen und dafür mit verderblichen Leckereien aufwarten müssen. Das wollen wir aber nicht.

Es bleibt im Wissenschaftlichen, wie e« unter uns gewesen ist, nur möglichst höher hinauf. Und dazu

habeu wir eben die rechten Mitarbeiter. Der tüchtigsten Männer dürfen wir una rühmen, nicht mit

falachen Worten, wie es auch wohl geschieht, aondern in der That und Wahrheit, mit welchen wir

es halten. Dass e« übrigens Geschöpfe gibt, die nicht reden, sondern bellen, weis« Jeder und hat

nichts zu bedeuten.' EÜiche haben «ich aogar bu zu einer Art von Verstand erhoben. Namentlich hat

man die Leute glauben machen wollen, wir wollten nur immer die alte Ordnung aufrecht erhalten.

Ist da« nicht «cllarfsinnig, so ist ea doch wenigstens ein Wort, dass jede« Blatt unterer Jahrgänge of-

fenkundig widerlegt. Nicht wenige alte Unrichtigkeilen haben wir in unsern Blättern berichtigt, man-
che* alt Schwankende sicher gestellt, manche« Neue geprieaen u. a. f. Nicht die alte Ordnung wollen

wir, sondern Ordnung, ob alt oder neu, da« ist gleich. Vernunft und Gründe «ollen Sieger sein.

Allein die Faselei «chreisüchliger Unwissenheit wollen wir nicht, die jede« Gesetz verachtet, weil aie

e« nicht gelernt hat; die e« gern hätte, wenn «ie die ganze Weümeit gleich auf einmal in einem Säft-

chen verachlucken könnte, die zuaammengeleaenen Brocken zu einem Brei rührt, den «ie für eigene«

's 7.J.arCaiig. 1
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Geköch und für ganz neuen Hochgeschmack auszugeben sich erlusttgt, dabei die Stirn bat, alles Frü-

here für elendes Zeug zu erklären, aus welchem sie doch erst, wenn man es genau ansieht, das Bis-

chen Gute genommen hat, was sich noch allenfalls in dem ganzen Schaum vorfindet. Daraua wird

im Leben nichts Gescheutes. Wo jeder Knabe thun will, waa ihm einfallt, und kein Gesetz mehr
achtet, da hört alles Gute auf. — Im Nothwendigen sei Einheit durch guten Grund, und wer den

benen bringt, der soll der Beste sein', bis ein Besserer kommt, denn in der Einheit lebt Verbesserung.

Im Ungewissen , wo Freiheit vernünftigerweise herrschen soll, da gerade verlangen die Her-
ren, dass die gnnze Welt ihrer Meinung sein oder zum Scheiterhaufen verdammt sein soll. Welche
Helden, wenn es mit Luftgebilden zu kämpfen gibt! Eben im Bereiche des Ungewissen, des vielfach

Relativen wirbeln sie mit grosser Pracht so etwas von gutem und schlechtem Geachmavke untereinan-

der, haben natürlich den guten nur immer allein und weiden unverschämt grob, wenn einer ihrer Be-

günstigten irgend einem Menschen nicht so unbedingt gefällt, wie ihnen. Wisst ihr denn nicht, wer
das Letzte am besten kann? Neu ist die Sache nicht, denn schon Horas singt: Nil rectum, nisi quod

placuit sibi, dueunt (Nichts dünkt sie recht, als was ihnen gerade gefallt). — In Gegenständen, wo
nur die bewährtesten Gründe und nöthigende Vermin ftgesetze siegen, wo folglich gar keine andere freie

Wahl als zwischen Vernunft und Unvernunft möglich ist, fordern sie die zügelloseste Ungebundenheit

:

dagegen in dem, was wirklich frei ist, soll sich Niemand unterstehen, anders zu empfinden, als sie! —
Das ist ja die verkehrte Welt! Sollte man nicht zuweilen meinen, die Besessenen der Gergesener

wären wieder aufgewacht? Da wollen wir nicht hin. — Im Ungewissen herrsche Freiheit und gute

Billigkeit. Hierher gehören sie und sollen bleiben.

Was nun die Liebe in Allem betrifft, so könnte man vielleicht fragen: Ist denn das auch

Liebe gegen Alle, die so spricht, wie Du bisher? Allerdings] und die aufrichtigste! Wer das Gute

liebt, muss das Schlechte hassen. Beides ist von den Personen selbst wohl zu unterscheiden, so weit

es angeht. Gegen Verleumdung, Hinterlist und alle Zügellosigkeit werden wir im offenen Kampfe ste-

hen, so lange wir leben; nie aber gegen Menschen, die redliche Lust bezeigen an Wahrheit und Recht.

Alles mich dem Gesetz: Was Du von Andern willst, das sollst Du ihnen auch thun. Auch tragen wir

Keinem etwas nach, vielmehr thut uns Mancher leid, der sich verleiten liess. Mehr ist nicht zu ver-

langen; und wer noch mehr Liebe gegen Alle vorgibt, ist ein Heuchler, der nicht besteht in der

Wahrheit. — Dass es aber jetzt von manchen Seilen her nicht selten arg getrieben wird gegen alle

Liebe und Redlichkeit, das, dächten wir, wäre klar genug.

Die Verhältnisse stehen jetzt allerdings so, dass ein Mann, der Kraft fühlt und in der Liebe

noch nicht fest steht, daliin kommen kann, dass er sich mit Börne bis zum Wahlspruch zwingt:

„Keine Milde, ja keine Gerechligkeil mehr! Teufel gegen Teufel!" — Gott bewahr' uns vor dem
Argen! Das wäre ja so schauderhaft, wie in der Verdammnis«! Bis zu dieser Folter der Verzweif-

lung sind wir, Gott sei Dank, noch lange nicht: es ist dies nur der Unglückspfuhl wüster Zerris-

senheit. Noch sind der Edlen viel, noch der Menschen genug, die in Recht, Pflicht und Treue ihren

Segen erkennen und festhalten; noch der Strebsamen und Besonnenen genug, die Echtes vom Flitter

wohl zu unterscheiden wissen. An diese wenden und halten wir uns mit vollem Vertrauen und haben
Grund dazu, in der wohlwollenden Anerkennnng der Kunsttüchtigsien, deren erhebenden und ehrenden
Beifalls wir uns dank Bar erfreuen. Von ihnen angespornt, von ihnen unterstützt, wollen wir freudig

fortfuhren, das Beste der Kunst zu fordern und auf ihre Veredlung nach allen Richtungen mit treuer

Beflissenheit und ausdauernder Geduld hinzuwirken.
Erhebung der Wahrheit und des Rechts ist unser Ziel. 'Bei gewissenhaAer Parteilosigkeit soll

fortwährend jene Humanität in unser. i Blättern gefunden weiden, die stets eine Gefahrtin der Gebilde-
ten war. Nur Anmaassung, Unverschämtheit und offenbare Schlechtigkeit der Gesinnung, so weit sie

•ich in Thalen unumwunden aussprechen, sollen unumwunden gerügt werden. Verdienten Männern von
der einen Seite niedrig schmeicheln und von der andern ihre Namen unwürdig an den Pranger stellen,

oder aufstrebende Talente, anstatt sie zu belehren und auf den rechten Weg aufmerksam zu machen,
mit Witzkolh bewerfen, kann unter uns nicht vorfallen. Auch ist es uns unmöglich, einen einzigen

Zw«g der Kunst, was jetzt leider nicht selten geschieht, für den ganzen erhabenen Rie»enbaum anzn-
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sehen. Auf dieee Weise wird sich wohl ftir Alle, die denken können und wollen; unterhaltend«

Mannigfaltigkeit mit Nützlichkeit am schönsten vereinigen.

Und so empfehlen wir. nn« und unsere Bestrebungen dem fernem Wohlwollen aller recht-

schaffenen Kunstfreunde und wünschen ihnen und uns ein glückliches neues Jahr.

G. IV, Fiflk t Red.efr.

Recbnsionen.
Versuch einer aytematitchen Ueberticht der Ge~

tariglehre. Von Aug. Ferd. Heiser. Leipzig,

bei ßreitkopf und Härtel. Pr. 16 Gr.

Dieses sehr verdienstliche , übersichtliche

Werkchen von 1 16 Octavseiten wird sich den Ge-
sanglehrern nnd Sangern schon durch den Namen
des Verf. empfehlen, dessen Einsicht nnd Erfah-

rung bereits Jedem hinlänglich bekannt sind. Er
hat das Buch seiner vielgerühmten Schwester, Char-

lotte Vera, gebornen Häser, in Rom gewidmet,

einer der ersten, welche teutsche Gesangkunst in

Italien au hohen Ehren brachte, die sich immer
mehr gesteigert 'haben. Bei der grossen Vorliebe

für Gesang, im Grunde für Musik überhaupt, die

sich im Wachsthume der Singvereine langst zeigte,

wird wohl unser Vaterland „auch den letzten, ihm
von Italien noch bestrittenen (und schon jetzt nicht

überall mehr bestrittenen) Preis der Kunst, den

des Gesanges, glücklich erringen." Obgleich zu

tüchtigen Fortschritten im Gesänge ein von allen

Seiten gebildeter Lehrer das beste, aber auch ein

seltenes Hülfsmittel ist: so haben doch auch Bü-
cher, Nachdenken und Aufmerksamkeit auf gute

Muster viel Gutes hervorgebracht. Eines hilft dem
Andern. Dazu ist das vor uns liegende Buch vor-

trefflich; also keine ausführliche Gesangschule mit

Musikelementen, Solfeggien u. s. w.
,

dergleichen

sind genug da; sondern genau angedeutete Stufen-

folge eines zweckmässigen Unterrichts, was man
nicht in allen Gesangschulen findet und worauf

doch so viel ankommt. Es ist also sowohl für

Lehrer als Schüler ein tüchtiger Leitfäden znm
Unterricht nnd bei demselben.

Der Verf. dieser höchst nützlichen Schrift

hielt sich nämlich, seine Schwester Charlotte be-

gleitend, 6 Jahre in Italien auf, wo er sich haupt-

sächlich dem Studium des Gesanges widmete and

sich namentlich die alte italienische Methode zu

eigen zu machen suchte, die mit Recht allgemein

für das höchste Muster gilt nnd ihrem Wesentli-

chen. Eieenthümüchen nach auch noch ietxt insaa^sjeBi ^**z%* BaaBBaaiaBaa^sai an bjsvbjabsj sjasasj sjasasj ^at tivu — SBBJ ßwaw mWM

Italien als die einzig wahre betrachtet wird. Die
Grundsätze und Erfahrungen der besten Meister je-

ner Zeit, wie eigene Bemerkungen, aus Kunstlei-

stungen gezogen , schrieb er darauf ans seinen flüch-

tigen Andeutungen der Reise nieder und gab sie

zuerst in unserer müsik. Zeitung gegen Ende 1813
und Anfang »8» 3 unter dem Titel: Mittheilungen
über Gesang und Geeangimethode. Diese frühem
Abhandlungen dienen hier dem Verf. zu Materia-

lien, die neu geordnet, ergänzt, verbessert und
durch spätere Erfahrungen und Aufschlüsse berei-

chert worden sind. Dass dazu auch ' die besten

Werke neuerer Zeit, ja selbst einzelne treffliche

Bemerkaugen anderer Schriften benutzt wurden, ist

der Umsicht des Verf. und der Nützlichkeit de«

Werkchens eine Empfehlung mehr.
Von dem, was hier gegeben wird, eine lange

Rede zu halten, wäre ia der That höchst über-
flüssig; man wird hier finden, was man zu suchen
berechtigt ist, und zwar mit kurzen Worten oft

mehr und besser, als in vielen andern weitschwei-

figen Büchern. Sänger und Singlehrer, die nicht

darauf aufmerksam sind , schaden sich selbst. Sie

finden hier zn viele gute Rathschläge und Andeu-
tungen, dass wir, die wir nicht gern abschreiben,

sie schlechthin auf das Buch selbst, als auf ein

höchst förderliches verweisen müssen. Man wird
die besten, nicht immer beachteten, weil nicht über-

all mehr gekannten Solfeggien, Duellen etc. ange-

zeigt finden} wird in die Klage des Verf. über
den immer noch fortbestehenden Mangel an be-

sonderen Musikschulen in Teutschland einstimmen

.
müssen; wird die hier anerkannte Würde u. Schön-

heit unserer Sprache, auch im Vergleiche mit der

allerdings weichem italienischen, mit Vergnügen
lesen, wobei Wir nur bemerken, dass es Fälle

gibt, wo eh nnd g, welche beide in Verschiede-

ner Stellung auch verschieden auszusprechen sind,

ziemlich zusammenfallen (auch das st hat eine dop-

pelle Aussprache, so das« die niedersächsische Art
derselben nicht die einzig richtige ist); wird im
Capitel über Cadenzen, Fermaten und Passagen die
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mass und anregend finden, das Ganze „vnm Vor-

trage" mit grossem Nutzen lesen u. «. w. Zugleich

ist das ganze Buch auch angenehm zu lesen, so

dass es unterhaltend nützt.

Sechs Orgeletiicie , zum Gebrauch beim öffentli-

chen Gottesdienste , componirt — von fictor

Klauet. Op. 7. Bonn, bei N. Simrock. Fr.

3 Franken So Cent.

Der Verf., seit Michaelis i834 Hoforganist u.

Musikdirector in Bernburg, hat sich schon als gu-

ten Componisten der musikal. Welt bekannt ge-

macht, nicht mit Orgelwerken allein, sondern auch

in Gesang- und Instrumental- Compositioncn. Es

macht uns Vergnügen, auch dieses, dem Grossher-

zoglich Hessischen Hoforganisten, Hrn. Rink, ge-

widmete Werk allen Orgelspielern als ein zweck-

mässig tüchtiges bestens empfehlen zu können. Ue-
berau ist genau angegeben, mit welchen Stimmen

die hinlänglich verschiedenartigen und doch überall

kirchlichen Sätze vorgetragen weiden sollen. Sol-

len diese Stücke nicht gerade für Anfänger im Or-

gelspiele dienen, so sind sie doch für massig Ge-
übte keinesweges schwer. Das erste Präludium ist

bei guter Harmoniefülle in schön melodischem

Flusse sehr ansprechend. Das ale ein gut durch-

geführter Choral , in welchem das erste Viertel des

dritten Taktes der Oberstimme in der 3len Klam-
mer auf alle Fälle verdruckt ist (anstatt g~ nehme
man es). Das dritte Vorspiel mit vollem Werke
ist gut: nur scheint der Verf. zuweilen die Modu-
lationen etwas mehr zu häufen, als es das darzu-

stellende Gefühl geradehin uöthig machen dürAe.

Man kann dies nicht tadeln j es lässt sich auch sol-

chen Dingen keine genaue Grenzlinie ziehen: allein

warnen müssen wir besonders jetzt vor einem leicht

möglichen Ueberraaasse. Präludium und Fuge sind

sehr deutlich und kräftig. No. 5 ist ein sehr gut

gearbeitetes Trio. Wir begegneten schon in meh-
ren neuen Orgelwerken dieser lange und mit Un-
recht vernachlässigten Form und freuen uns, dass

mehre wackere Organisten wieder zu ihr zurück-

kehren. Mögen sie vor allen Dingen hierin auf

Innige« sehen und nicht das Meiste in einer einzi-

gen Nachahmungsform der Figuren suchen, was
zu leicht stereotyp wird. Tüchtiges Streben nach

immer böhern Leistungen haben wir noch in kei-

nem Werke des Verf. vermisst; man wird dies

auch hier nicht vermissen. Da mit diesem redli-

chen Willen aich Anlagen nnd Kenntnisse verei-

nen, muss etwas Gutes hervorgehen nnd immer
eingreifender folgen.

Magnificat eex vocum eecundi Toni (Ecco Ohio

Latto II Core). In partiliouem ex veteri libro

(No. g 5 Bib. Reg. Lutetiae) dispositnm — a
Jt, L. Peareall de fVillebridge Armigero, Au-
etore Orlando di Lasso. Carlsruhe, ex taberna

musices J. Velten.

Der um kirchliche Musik auch durch eigene

tüchtige Compositionen wohlverdiente, mit den Al-
ten unserer abendländischen Musik seit Palestrina's

Zeiten genau bekannte Förderer der Tonkunst über-

gibt uns hier ein vortreffliches Kirchenstück des

vollgerühmten Krafthelden, der die ansehnliche Reihe
berühmter niederländischer Componisten auf das

Glänzendste beschloss, gleich der untergehenden

Sonne nach einem schönen Tage. Hr. P. hat das

Pariser Slimmenwerk nicht nur sorgfältig in Parti-

tur gebracht, sondern auch die Ausgabe mit der

1587 in München gedruckten verglichen und uns

die Varianten beider genau mitgetheilt, wofür, wie
für die Verbesserung etlicher eingeschlichener Druck-
fehler wir ihm zu freundlichem'Danke verpflichtet

sind. Für die Freunde aller Kirchengesänge haben
wir nichts hinzuzufügen; sie wissen, was sie hier

empfangen. Den Singakademieen, die sich ja noch
nicht an Aehnlichem versucht haben, rathen wir zu

Wiederhollen, nur nicht zu flüchtigen Versuchen ; es

wird ihnen damit in mehrfacher Hinsicht gedient sein

.

Nachrichten.

Bremen. Unsere bisher vielbesuchte Oper,

die sich unter der Directum der Herren Gerber
und Pillwitz bedeutend gehoben, hat kürzlich in

dem ausgezeichneten Tenoristen Hrn. Knaust eine

ihrer eisten Zierden verloren, indem dieser brave

Sänger jetzt bei eiuer auswärtigen Bühne ersten

Ranges— man sagt : Dresden — angestellt ist und,

wie es heisst, unter sehr vorlheilbaften Bedingun-

gen. Wir haben ihn ungern verloren,« denn er ist

noch nicht genügend ersetzt worden. Auch andere

Mitglieder gehen ab und man weiss nicht, welchen

Ersatz wir dafür im Laufe dieses Winters wieder

erhalteu. Eine junge Bremer Säugerin , Dem. Ru-
lach , au« dem nahe gelegenen kleinen Orte Wolt-
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Eiershausen (od. Woldemarshausen) gebürtig, macht

hier Epoche; sie ist von dem thätigcn Hrn. Pill—

»ritz , bekanntem Componisten verschiedener Opern
und Operetten hierselbst , im Gesang unterrichtet

worden und geniesat noch «einer Leitung und An-
weisung. Hr. Pillwitz dirigirt das Orchester der

hiesigen Oper. In einem auswärtigen berühmten

Badeorte wurde neulich eine seiner Operetten mit

dem Beisatze: „componirt von Pillwizzo" aufge-

führt, vermutlich um die Composition durch ei-

nen scheinbar italienisch klingenden Titel dem Pu-
blikum zu empfehlen. Seine trefflichen Arbeiten

bedürfen solcher überflüssigen Empfehlungen nicht.

Die Oper: Robert der Teufel gefällt hier, so auch:

des Adlers Horst. Doch dürften sie bald durch

neuere verdrängt werden, denn Hr. Gerber sorgt

nach Möglichkeit und nach den schwachen Kräf-

ten unserer Bühne gern für neue Opern und ver-

dient nicht die Angriffe in hiesigen Blättern , die

alle Schranken überspringen.

Madrid. Am 5. April i854 ging Ricci's Nnovo
Figaro mit Beifall in die Scene. Der Tenor Ti-

moleon Alexander hat eine angenehme Stimme und

singt mit Grazie; überdies ist er jung und schön,

was auch auf unserm Theater ein Hauptvorzug ist.

Der Bassist Boticelli wurde stark applaudirt und
mehre Male hervorgerufen. Das Debüt der Ed-
wige war nicht sehr glücklich ; sie geßel aber mehr
in den folgenden Vorstellungen. In Belliui's Ca-
puleti (mit eingelegtem 5ten Acte von Vaccaj) fand

die Mailänderin Grisi (Giudilta) in der Rolle des

Romeo eine ausgezeichnete Aufnahme. Alle diese

Sänger vermochten aber nicht, Donizetti's Anna
Bolen« gehörig zu geben, weswegen auch diese

Oper diesmal weit weniger als sonst gefiel.

Valenza. Der Palazsesi, die sich von ihren

Verbindlichkeiten mit dem Madrider Theater los-

gesagt hat, wurden hier auf ihrer Durchreise nach
Italien solche vortheilhafte Anträge von der hiesi-

gen Opernbühne gemacht, dass sie bis zu Eude
de« Karnevals hier bleibt.

Barcelona. Hier fand die französische Con-
tralüstin Michel rauschenden Beifall in Belliui'«

Capuleti e Montecchi.

Cadix. Die im Karneval gegebenen beydeo

Opern Norma und Chiara (s. d. vor. Ber.) wurdeu
im April abermals mit Emhu«iasmu« aufgenommen.

Bis zur Hälfte Mai halle die Norma der Theatcr-

direction bereit« einen Gewinnst von 7000 spani-

schen Thalern abgeworfen. Anfangs Mai gab man
den Pirala und Ricci's Figaro, beide nicht am be-

sten; endlich den i4. Mai Donizetti's Esule di

Roma, welcher der Norma den Lorbeer entris«.

Sowohl die Fischer als die Herren Moncada und

Piacent i wurden ungemein stark applaudirt (Erster«

besonder« in ihren Final-Variationen) und auf dio

Scene gerufen.

Nach einem hier aus Havana angekommenen
Briefe sollen daselbst 2 5 Vorstellungen der italie-

nischen Oper der Kasse 75,000 spanische Thaler

eingebracht haben?!
Lissabon (Teatro S. Carlo). Den 7. Mai

ging Bellini'* Pirata in die Scene, welche Oper
sowohl als die in ihr debutirende Primadonna Eloisa

Gaggi Storti nebst ihrem Gatten, dem Tenor« Gio-
vanni Storli und dem hier beliebten Bassisten Sil-

vio eine glänzende Aufnahme fanden. Der Hof,

welcher bei dieser Vorstellung zugegen war, ap-

plaudiite ebenfalls. Am 30. Mai gab man Rös-
sings Barbiere di Siviglia, der hier nie so gut auf-

geführt wurde, als diesmal. Hr. Maggiorotti (Fi-

garo) halle seine freie Einnahme an diesem Abende.
Nächstens wird die Mailänder Contraiiistin Fabbrica

in Mercadante's Donna Carilea debutireu.

Prag. Auf unserer Bühne wurde ,,Porapei's

Untergang", grosse Oper in 2 Acten, nach dem
Italienischen des Tallola v. Ott, Muaik v." Pacini,

zum Vorlheile des Hrn. Denimer in die Scene ge-
setzt. Wenn man hier und da Bellini'sche Manier
in der Composition finden wollte, so ist das wohl
nur die gewöhnliche Art und Weise der Italien.

Nachfolger Rossini*«, welche «ich — auch manch-
mal nicht "ohne Erfolg — um Charakterialik be-
mühen, in der Regel aber «ich damit begnügen,
dass «ie in hochpathetischen Momenten keine Bra-
vourarien mit reicher Coloratur singen lassen. Die«
ist z. fi. hier in der Reue-Arie des Appius D10-
medes der Fall; doch Octavia zeigt in der Arie,
bevor sie zum Tode geht, schon wieder sehr viel

musikalische Zierratheu. Mit der Ouvertüre hat
sich Pacini schnell abgefunden, «ie iat eiue der
kürzeaten, die wir kennen, eben «o wenig; vou
Bedeutung, al» die eraten Nuramern der Oper, bis

zur Cavaiino der Octavia. Die Krone de« Gauzen
ist unstreitig das ersle Finale, doch auch das 2te
ist kräftig uud, wie Alles

,
sorgfältig und zweck«
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massig instrumentirt. Im zweiten Acte zeichnet

«ich sonst noch das Duett zwischen dem Prätor

und seiner Gemahlin, dann die oben erwähnten

zwei Nuramern] vorteilhaft aus. Das Libretto hat

vor manchen andern italienischen Opernbiichern we-
nigstens das Verdienst, dass man doch die Hand-
Jung begreift, wenn sie gleich nichts weniger als

interessant und die Charakteristik ganz jämmerlich

ist« Warum übrigens Hr. Ott: „[/ultimo giorno

di Pompei" mit „Pompei's Untergang" übersetzt

hnt? — mag er verantworten. Der italien. Titel

bezeichnet doch einigerroaassen die Oper, der deut-

sche durchaus gar nicht. Die Aufführung war in

den meisten Rollen lobenswerth. Mad. Podhorsky

führte die anstrengende Partie der Octavia mit über-

raschender Kraft und Ausdauer und jener gediege-

nen Virtuosität durch, welche stets ein unbestritte-

nes Eigenthura dieser Künstlerin ist. Hr. Pöck
(Salluslius) imponirte durch Kraft und Fülle und

Hess meist nur einen kunstgerechteren Vortrag des

Recitativs zu wünschen übrig. Ein Wiener Blatt

tadelte Hrn. Pöck bei Gelegenheit seiner neulichen

Gastrollen, dass er bei seinen natürlichen Mitteln

verschmähe, der Kunst auch etwas zu verdanken.

Doch, meint man, sei das wohl eine Eigenheit,

wie deren jeder grosse Künstler habe. Wir be-

greifen aber nicht, wie man ein grosser Künstler

sein kann, ohne der Kunst etwas zu verdanken.

„Worte, nichts als Worte!" sagt Hamlet. Hr.
Deiumer sang den Tribun mit vieler Kunst; leider

aber wird es uns täglich klarer, dass seine Stimme
sehr ita Abnehmen begriffen ist und in den we-
nigen Monaten seiner hiesigen Anwesenheit bedeu-

tend gelitten hat. Dem. Kratky (Clodius) vnd Hr.

Podhorsky (Publius) führten ihre kleinen Rollen mit

Fleiss und Sorgfalt durch. Dass Hr. Brava (Fau-

stus) sogar in einer antiken und Recitativ- Oper
verwendet wird, mag die Direction vor dem Rich-

lerstuhle der Kunst verantworten. Dia Rulle ist

wichtiger, als jene des Publius, und hätte wohl mit

Hrn. Strakaty besetzt werden können. Es bleibt

uns nur noch eine Anfängerin, D^m. Rettich, zu

beurtheilen , welche unbegreiflicher Weise den Me-
' nenius zu ihrem ersten Versuch gewählt und uns

dadurch in nicht geringe Verlegenheit versetzt hat.

Was sollen wir darüber sagen ? Menenius hat nichts

zu singen (hier wenigstens nicht, und wir wissen

nicht, ob Dem. Rettich etwa eine Kummer ausge-

lassen), als einige kleine Recitativstcllen , in wel-
chen sie eine recht gute Stimme zeigte. Wae sollte

I aber dieser Versuch? Sollte er sie blos an die

Bühne gewöhnen, so würde dieser Zweck viel bes-
' ser allmählig durch das Eintreten in das Chorper-

I sonale erreicht worden sein, wo die Aufmerksam-

j keit der Zuschauer weniger auf ihre Bewegungen
gerichtet worden wäre, welche natürlich bei ih-

rem ersten Auftreten noch nicht gewandt sein kön-
nen. So wenig wir es für zweckmässig halten,

wein junge Sängerinneu mit einer ersten Rolle

ihre Kunstbahn beginnen, so tnuss doch jeder erste

' Versuch etwas zu versuchen geben und irgend eine

! Gelegenheit darbieten, ihre Tlabe an den Tag zu

!
legen , was hier gar nicht der Fall war. Bios un-

ter den Personen auf dem Zettel genannt zu wer-
' den , ist noch kein Debüt. Uebrigena schienen we-
der die Stimme, noch das Benehmen der Dem. Ret-

;ich die geringste Furcht und Befangenheit anzuzei-

gen, wenn diese Zuversicht nicht vielleicht au«

dem Bewusstsein hervorging, dass, wo nichts zu

singen ist, auch unmöglich etwas verunglücken könne.

Die Ausstattung war — die römischen Soldaten aua-

genommen — nicht reich, doch anständig. Der
choreographische Theii erhielt Beifall ; doch schien

dieser Shawl- und Gruppentanz mehr eine Parodie
' auf den römischen Stoff, als er sich dem Costumo
jeuer Zeit anschmiegte.

(Bc«c1iIum folgt.)

Mancherlei.
Hr. Victor Klausa ist seit Michaelis i834 in

Bernburg zum Herzogt. Musikdireclor und Orga-
nisten au der Hofkirche ernannt worden. Seiue

Geschäfte bestehen, ausser dem sonn- uud festtäg-

lichen Orgelspiele, in der Direction der Oper und
der Hofconcerte, zu welchem Bchufe die Ilerzogl.

Kapelle wahrend ihrer jedesmaligen Wirksamkeit
in Bernburg unter seine Leitung gestellt ist.

Zingarelli (geb. 4. Apr. 175a) aoll in seinem
Geburtsorte, Neapel, vor Kurzem gestorben sein,

also im 85sten Jahre seines kunsllhätigen Lebens.

Das Nähere wird unser geehrter Hr. Correspondent
melden.

Neuyorl. Clemenlina Fanti und der Tenor
Luigi Ravaglia wurden für das hiesige Theater
aufs Neue bis zu Ende »835 engagirt.
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In Dresden ist Cherubim'* Ali-Baba wieder-

holt mit grossem Beifall gegeben worden. Möchte

aie auch den vielen Freunden dieses hochgeehrten

Operncomponislcn bald in andern Städten zu Ge-
hör gebracht werden. Es ist zuweilen unbegreif-

lich, wie lange man sich bedenkt, ehe Opern vor-

bereitet werden, auf welche die gebildeten Musik-

freunde überall begierig sind.

Eben erhallen wir für Viele interessante Nach-
richten über mehre Mitglieder der ehemaligen ital.

Oper in Dresden. Der Kapellmeister Ur. Franc.

Morlacchi ist in seiner Vaterstadt Perugia höchst

feierlich und ehrenvoll empfangen und mit Ehreu-

kranz und gedruckter Ode begi üsst worden. Jetzt

ist er für das K. Theater zu Neapel mit der Com-
positum einer neuen Oper, gedichtet von Romani,

beschäftigt; sie führt den Titel: Francesca da Ri-

mini. Im nächsten Frühjahre soll sie gegeben wer-
den. — Fräulein Schiasetli ist jetzt, nachdem sie

auf verschiedenen Bühnen , namentlich in Mailand,

auftrat, als Primadonna in Viccnza angestellt. —
Der Tenor Rubini, Bruder des berühmten, hat

«ich von der Bühne zurückgezogen und privalisirt

in seiner Vaterstadt Romano, unweit von Berga-

mo. — Fraul. Palazzesi hat, nachdem sie sich

in Spanien, vorzüglich in Madrid und Valencia,

grossen Beifall erwarb, einen jungen Musikdireclor

Saviunelli geheirathet, ist nach Neapel zurückge-

kehrt und dort an den K. Thealern .San Carlo und

del Fondo als Supplemento der Malibran ange-

Sr. Maj. der Konig von Prenssen hat dem
Lehrer J. E. Häuser in Quedlinburg für das Al-

lerhöchsldemselben überreichte Werk : „Geschichte

des christlichen, insbesondere des evang. Kircheu-

gesanges und der Kirchenmusik" die grosse gol-

dene Medaille für Kunst und Wissenschaft su ver-

leihen geruht. '

An die verehrliche Redaction.

Die Nummer 48 Ihrer geschätzten Zeitung

enthalt eiuen interessanten Aufsalz von dem wa-
ckern C. B. v. Miltitz „Ueber den Weilh der

contrapunktischen Studien" — wozu eine Behaup-

tung Beethovens Veranlassung gab, nämlich (nach

des Wiener allg. musik. Anzeigers) diese:

t f um ein tüchtiger Tonsetzer su wer-

den, die Harmonielehre und die Kunst des Con-
trapunktes schon mit 7 bis 1 1 Jahren erlernt ha-

ben, damit, wenn Phantasie und Gefühl erwachen,
man sich schon regelrecht zu erfinden angewöhnt
habe."

Man nehme es mir nicht übel, wenn ich

diese angebliche Behauptung ßeelhoven's vom er-

sten bij zum letzten Wort für rein erdichtet, also

für unwahr erkläre, und erlaube mir Folgende«

dagegen anzuführen.— Bekanntlich adoptirte Beet-

hoven nach dem Tode seines Bruders Karl dessen

Sohn , der damals in einem Alter von 9— 10 J.

war. Der Knabe zeigte eben so viel Talent für

Musik, als für Wissenschaften. Beethoven wünschte,

sein NeiTe möge sich der Tonkunst widmen, und
tüchtige Musiklehrcr wurden zu diesem Zwecke
herangezogen; aber auf der andern Seite wurde
nichts versäumt, den Knaben gleichfalls im Wis-
senschaftlichen vorwärts zu bringen. Wäre jener

Satz wirklich das Princip Beelhoven's gewesen, so

würde er es doch bei einem Talente, wie sein

Neffe damals zeigte, zunächst bei diesem in An-
wendung haben bringen lassen , da er auf die Aus-
bildung aller Fähigkeiten dieses Knaben den letz-

ten Groschen verwandte und oft selbst darbte, um
nur die grossen Auslagen, die ihm dieser undank-
bare Mensch fortan machte, bestreiten zu können.

Als sein Neffe bei fortwährendem Unterrichte im
Klavierspiel zum Jüngling herangewachsen, die Uni-
versität besuchen und (nach dem östr. Studiensy-

stem) in den philosophischen Lehrcursus eintreten

sollte, gab dieses dem zur Satyre und Sarkasmen
geneigten Onkel öfters Veranlassung zu der Be-
merkung, wie lächerlich es sei, von einem 1 tjäh-

rigen Menschen zu verlangen, er solle Kant, So-
ciales, Plato u. A. studiren und verstehen, die

doch nur für den reifen Versland des Mannesallcrs

geschrieben sind, aber nicht für Jünglinge;— und
verglich dieses mit dem Studium musikal. Wissen-
schaften, ganz besonders mit dem Studium des Cou-
trapunktes, im unreifen Alter. — Dass ich bei

meinem jahrelangen Umgange mit B. niemals eine

der oben angeführten ähnliche Behauptung über

musikalische Studien, worüber doch zwischen uns,

besonders bei C. M. v. Wcber's Anwesenheit an

unserm Miltagslische, oft und viel gesprochen wurde,

gehört habe, wird nach Erwägung des hier Vor-
stehenden weiter zu verfolgen überflüssig sein. Nur
das «ei noch gesagt, dass B. »elbst bis su «einer

Ankunft in Wien nichts vom Conlrapunkle und
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wenig von der Harmonielehre wusste; diei ver-

traute er mir mit komischen Bemerkungen hin-

sichtlich aeiner Erstlingsarbeiten; auch weiss der

würdige alte Schenk (Componist des Dorfbarbiers),

der vielleicht noch lebt, der ihm die Fehler in

seinen Elaboraten corrigirte, die Haydn übersah

oder nicht sehen wollte, viel Spassiges darüber zu

erzählen. •— Ueber die musikal. Bildung Bcelho-

ven,
a wird hoffentlich sein Jugendfreund , der geh.

Med. Rath Dr. W'egeler in Coblenz in seiner näch-

stens erscheinenden Abhandlung über Beeil». Ju-

gendzeit auch .sprechen, da er meine Herausgabe

aus Gründen nicht mehr abwarten kann. Bereits

setzte er mich hiervon in Kenntniss. Vielleicht

erwähnt er auch darin, falls es ihm wichtig scheint,

dass B. in dem Alter von 13 Jahren auch noch

keinen „cul de plomb" halte und stets alles Ern-

stes an's Klavier getrieben werden musste, viel we-

niger also noch Contrapunkt studirte. So erzählte

mir Vater Ries in Bonn.

Ueberhaupt glaube ich alle Freunde und Ver-

ehrer B.'s aufmerksam machen zu müssen, von al-

len den Anekdoten und dem Geschreibe über ihn nur

sehr wenig, oder besser, gar nichts zu glauben,

denn es ist beinahe Alles reine Erdichtung und

untergeschoben. In Wien nennt sich jetzt Man-

cher Freund und Vertrauter Beethoven's und sei-

ner Meinungen, nachdem dieser nun nicht mehr

lebt, und macht dir Welt Vieles über ihn

weiss, welches von A bis Z nicht wahr ist. Diess

Freundschaften reduzirten sich alle, eine oder zwei

ausgenommen, auf Zusammentreffen ,
häufig noch

zufälliges, in Kaffee- und Gasthäusern, wo aber

B. gewöhnlich sehr einsylbig und blos mit den

Zeitungen beschäftigt war. Oder wollen diese Her-

ren das für baare Münze der Welt Preis gehen,

was B. in einem gewissen Hause im Paternos'.er-

gässchen manchmal hören liess?*) Das war selten

etwas anders, als bloses Gerede oder dumme* Z. ugs,

wie er es selbst nannte, und wie mau's dort gern

hören mochte — das aber eben so wenig hätte

gedruckt werden sollen, wie M. Lulher's Tischre-

den. Um von Beethoven xu hören, was er über

einen oder den andern Gegenstand der Kunst dachte,

dazu bedurfte es sehr häufig mehrtägigen aufinerk-

') Min erinnere «ich hierbcY |efillig»t der in den logenann-

ten „BoethoTent Studien" am Ende mitgetheilteu Anek-

doten nnd Spisae unter der Rubrik „Briefe."

»amen Beobachtens seiner Stimmung and wirklich

eines vertrauten Freundes, der diese Zeit um ihn

sein durfte. Wenn diese Herren bedächten, das«

doch noch Einer lebt (wenn auch jetzt in einem
fernen Theile von Deutschland), der nach jahre-

langem Zusammenleben dem grossen Meister in sei-

ner Todesstunde die Augen zudrückte und beinahe

über Alles Rede und Antwort geben kann, was
diesen als Mensch und Künstler betrifft, würden
sie wol.l noch fortfahren, sich mit seiner Freund-

schaft u. gar seinem Vertrauen zu brüsten, ohne Scheu,

dass ihnen dieser Lebende offen entgegen tritt und

ihnen i i's Gesicht sagt: Meine Herren, Sie lügen!?!

Wenn aber Ihre Lügen allezeit Veranlassung zu so

werthvollen Aufsätzen geben, wie jener des Hm.
v. Mi'tilz in No. 48 der musik. Zeitung i«t. dann

machen Sie sich nach Belieben noch einige Zeit

breit nnd lügen Sie darauf los : das Wahre und Un-
wahre an der Sache wird sich bald herausstellen.

Münster, den x6. Dec. i834.

A. Schindler, Muaikdir.

Anzeigen
Ton

Verlags - Eigenthum.
Blit dem i. Jenusr i835 ericheint bei Unterzeichneten mit

Verlaga-Eigenlhum

:

Variations brillantes
J'.m une forme nourello

pour le Piano Forte

• ur la Carutini firorilo

vi vi tu
dtditea a ton Excellence Madaue la Marquüc Welletier

pa r

Henri Herz.
Op. 78.

Maina, d. 1 9. Decbr. 1 834.

B. Schott'» Söhnen in Maine u. Antwerpen.

Im Laufe künftigen Monata ertclieinen im Verlag det

Unterzeichneten mit Eigenihumarerkt

:

Kalkbrenner, Frrd, , Ocorre 11G. Douse Eludea prepa-

rutoire« pour le Pianoforte*.

— Oeuvre 1x7. Hontem Quadrille de Contiedansea

Suitici d'une VaUe et Galop pour le Pianoforte'.

— Oeurre 1x8. Grand Duo pour deux Pianoforte« er-

ringe par l'Auteur pour le Piano ä qualre matiu.

Leipaiß, im Decemlier i834.

//. A. Probit — Fr. Kistner.

Leipzig, bey Breitkopf und Härtel. Redigirt von G. fV. Fink unter seiner VerantwortUclikeit.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 14ten Januar. N2. 2. 1835.

Das ähnlichste Bildnis» Beethoven»*

Schreiben an den Redacteur.

... w undern Sie sich nicht: es ist nur die alte,

gemeine Geschichte, wie sie zu aller Zeit, seit es

eine Kupferstecherei gibt, und oft genug dagewe-
sen ist. Das Fatale ist nur, dass sie gewöhnlich
Personen betrifft, die sie am allerwenigsten betref-

fen sollte. Ich weiss nicht, und kann nicht wis-

sen, ob Sie sich jemals auf Erzeugnisse dieser Hülfs-
kunst viel eingelassen haben. Aber es braucht auch

nicht. Ist es doch mit der Malerei selbst nicht an-

ders: nur nicht so oft und nicht so schlimm. Der
tiefunterste Grund (mit Schiller zu reden) ist —
wie es Lessing eben so witzig als scharf ausdrückt:

„Am Ende malt kein Maler einen höhern Kopf,

als seineu eigenen." Doch darauf möge nur so im
Allgemeinen hingedeutet sein. Und das« kein Ma-
ler uns hört! der nahm* es übel.

Ich lenke ein. Zwar gibt es Köpfe, die ganz

und gar zu verhunzen geradezu unmöglich scheint,

und die wohl auch von Sudlern nie ganz und gar

verhunzt worden sind, wenn die Sudler nur — (was

ich um der Folge willen zu bemerken bitte) wenn
diese nur nichts weiter gewollt, als das Ding hin-

stellen — also hier: den Mann — wie sie ihn

gesehen
,
lebendig, oder (der Kupferstecher) in ei-

nem guten Bilde. Verstehen Sie mich recht; ich

meine besonders: wenn die armen Schächer nicht

„idealisiren" wollen | wo tonst ganz gewiss eine

Karikatur oder eine taube Nuss herauskommt. Nun
behaupte ich aber: Selbst die Karikatur — nur

uicht die geradezu tolle — kann gewisse Köpfe

nicht so gänzlich entstellen, dass Jemand, der die

Menschen im Leben oder auch nur in guten Bil-

dern gesehen hat, nicht lachend sie erkenute. So

ein unverwüstlicher Kopf ist der König Fried-

rich II. von Preuasen; so ein unverwüstlicher

Kopf ist der Doctor Martin Luther

3 7 .

Wir sitid am Ziele; denn so ein Kopf ist

auch der, Beethovens. Dass ich darüber mitspre-

chen kann, wissen Sie; denn Sie wissen, dass ich

Beelhoven persönlich gut gekannt und eben diesen

Mann gewiss scharf in's Auge gefa&st habe. Sonst

hätten Sie sich auch mit Ihrer Frage nach dem
ähnlichsten seiner Bilduisse nicht an mich gewen-
det. Sie können meines Urtheils auch um so si-

cherer sein, da, um sein Aeusseres zu fassen und
zu behalten, nothwendiger Weise gar nichts erfor-

derlich war, als ein gesunder Sinn; denn —- fra-

gen Sie z. B. Haslinger'n, in spätem Jahren sei-

nen vertrautesten Freund: es sprach an Beelhoven
Alles, und, wenigstens in guter Stunde — wovon
hernach mehr — sprach auch Alle« aus ihm, Al-
les, was er in sich trug: nichts indessen deutlicher

und nic'its eigentümlicher, als gerade das Eigen-
tümlichste aller seiner musikalischen Hauptwerke.
Dies, möchte ich sagen, klang au« seinem Gesicht;

oft schmetterte es sogar heraus. Und so kam es

sicherlich, dass auch ein schlechter Maler, hatte

er Beethoven betrachtet, ein Portrait liefern konnte,

wobei der Beschauer, wenn auch lachend, ausrief:

Das soll wohl gar unser Beethoven sein? Sogar

der Kupferstecher, wenn er nur nicht der Narr
war, den ich oben bezeichnete: selbst der Kupfer-

stecher, selbst nach solch einem schlechten Bilde,

stellte den Beelhoven fast in demselben Maasse
kenntlich vor, wie etwa der (sonst

schickte) ehrliche Freidhof in seinem

geschabten Blatte den Doctor Luther

Geht Ihnen über meiner Vorrede der Athem
aus? Nur Geduld: ich bin schon da! Sio haben

die sieben tbeils gestochenen, theils lithogra-itui

phiiten Vorstellungen Beethovens zugesandt, und
ich soll sagen: Welche ist die ähnlichste. Die

Frage könnte zweideutig gemeint sein: Welche ist

die ähnlichste von diesen? oder: Welche ist die

ähnlichste überhaupt? Nun: indem ich du Zweite

%
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beantworte, beantwortet sich das Erale von selbst.

Doch will ich zum Uebcrfliiss die Sieben kürzlich

recensiren. Um schnell darüber hin zu kommen,
schreibe ich unten iu der Ecke jedes Blattei eine

Nummer hinzu. Nach diesen Nummern richte

ich mich.

No. 1, das grosse französische Blatt, vom
Kupferstecher geschickt und fleissig ausgeführt, ist

doch das miserabelste von allen. Hat nicht der

Zeichner ganz nach Willkür und blos aus seiner

welken Phantasie hingepinselt, was ihm eben —
vielleicht nachdem er die Adelaide gebort — ein-

fiel : so hat er ein bis zum Allgemeinsten ver-

weichlichtes Original vor Augen gehabt — etwa

eine kleine Lithographie ohne allen Charakter, mit

verwaschenen Umrissen u. dgl.; und diese hat der

liebe Mann vergrössert und idealinirt. Da sieht

nun der gewallige Beelhoven aus wie ein achtsa-

mer, anständiger Franzos, der etwa im Palais-

Royal in zierlichem Lädchen ernsthaft dies Por-

trait verkauft und wohl gar ein Exemplar einer

der Symphonieen des Meisters für die Nachfrage

liegen hat, wenn im Conscrvatoire solch eine Sym-
phonie einmal gegeben worden wäre. Gleichwohl

hatte ich, wenn auch der Name nicht darunter

ständc, lachend (oder hier aucii wohl erbost) aus-

gerufen — ut supra. Vornehmlich die starken

Backenknochen und die dicken Augenbrauen hät-

ten roiVs verrathen; denn diese sind wirklich da,

ohngefähr wie B. sie hatte, nur allerdings sehr

gemässigt; wie gesagt: -idealisirt. Ich habe blos

den Wunsch hinzu zu setzen: Mögen Sie das Blatt,

das ziemlich theuer ist, zurück zu geben befugt

sein! — Uebrigens nenne ich es — oöschon es

als Arbeit des Kupferstechers bei weitem das beste

von allen Sieben ist — das miserabelste von al-

len, weil Sie nach der Aehnlichkeit fragen und
es aus B. weniger macht, als Nichts; nämlich Et-

was, das ihm und seinem ganzen Wesen geradezu

entgegengesetzt ist; Etwas, das er im Leben viel

weniger, auch nur im Umgang ertragen mochte,

als z. B. eine arge, aber entschiedene Rohheit oder
Querköp6gkeit u. dgl.; indess zwei andere dieser

Biälter dadurch erträglicher werden, dass sie ganz
und gar Nichts sind. Ich meine

No. a, die kleine Lithographie (sie könnte
der Im als Vorlage gedient haben, bis auf die Ba-
ckenknochen) und No. 3, die aus 4 u. 5 zusam-
mengeflickt scheint; weshalb ich auch von beiden
Nichtigkeiten nichts weiter sage.

Ich komme zu No. 4. Sie ist zuverlässig

nach dem lebensgrosseu Kopfe gearbeitet, den sechs

bis acht Jahre vor Beethovens Tode der wackere

Maler Waldmüller in Wien, so wie eine grosse

Menge anderer Porlraits in Oel gemalt bat. Ob <:oser

Mann diesem hierzu förmlich gesessen, das weiss

ich nicht, möchte es aber bezweifeln, nicht blos,

weil man Beethoven, sollte er (ohne zu arbeiten)

nur etwa ein Stündchen still sitzen, hätte annageln

mögen— nicht blos darum, sondern auch, weil Wald-
müller das Bild hernach mehrmals, und selbst ohne

sein erstes Original, aus 'der Phantasie und Erin-

nerung gemalt hat. Eine dieser Wiederholungen

verfertigte er in Darrastadl für den vorigen Gross-

herzog, diesen tüchtigen Oberkapellraeisler seiner

selbst und höchsteifrigen Beelhovenianer. Erinnere

ich mich recht, so hat Waldmüller auch in Leip-

zig für Herrn Breitkopf-Härtel eine Wiederholung,

vielleicht auch in Leipzig und ohne sein Original ge-

malt; was Niemand leichter erfahren kann, als Sie

selber.*) Wohin das erste Bild gekommen, ist mir

unbekannt. Die Darmslädler Wiederholung und

eiue andere, die in Wien geblieben ist, habe ich

gesehen. Jenes erste Original war wirllith der

Beelhuven; aber wie er aussah, wenn er unwirsch

war, wenn er kilf und schall und schmälte; wie

in später Zeit freilich Alle ihn nur zu oft haben

sehen und hören müssen. Eben dies Unwirsche,

Keifende, Polternde war nun von Wuldmüller'n

etwas stark aufgetragen ; wie er ja überhaupt ein

sogenannter Bravour-Maler war, und das nicht blos

in Hinsicht auf die Behendigkeit, womit er seine

Bilder hinwarf. (Sein eigentliches Talent uud

Fach war nach Art guter Theatermalerei. Hierin

konnte er mit Ehren neben den Allerbesten un-

serer Zeit Stand halten.) Wie es nun aber Ma-
lern dieser Art mit Wiederholungen ihrer Portrails

geht, besonders wenn sie diese, wie Waldraüller

gewöhnlich , aus der Phantasie uud Erinnerung

fertigen : das Harte wird noch härter, das Scharfe

noch schärfer; was ihnen als vorzüglich charakte-

ristisch eingeleuchtet und als vorzüglich effectuirend

vorgelobt worden : das lassen sie nun um so au-

genreissender hervortreten — wodurch es dann,

besonders wenn sie zugleich, wie gewöhnlich, die

•) Dai Bild Ist nicht in Leipzig, «otidara in Wien von

Waldnieler gemalt und Brethoren hat au« Gefälligkeit

für den icl. Hr». Hirtel Öfter geacaaen.

Die Redaction.
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Farben erhöhen, mehr oder weniger an Karikatur

hilistreift. So habe ich jene beiden Wiederholun-

gen WaldmüIIer's gefunden; und schwerlich wer-
den die folgenden anders ausgefallen sein. Für
Verständige— vorausgesetzt, man fragt nicht nach

dem eigentlichen Kunstwerthe de« Portrait«, son-

dern nach seiner Aehnlichkeit — für Verständige

hätte jenes eben nicht viel zu sagen. Sie finden

das schon selbst, sogar wenn sie die Person nicht

nahe gekannt; sie rechnen schon ab: aber viel,

sehr viel will Folgendes sagen. Unser frischer,

kecker Maler hat gewiss Beethoven oft und scharf

angesehn, mag dieser ihm nun gesessen haben oder

nicht: aber er bat ihn gesehen, wo nicht in übler

Stimmung, doch im alltäglichen Werkeltagsleben;

ganz gewiss aber nicht in seinen besten und hei-

tersten Stunden , die ihm allerdings in spätem Jah-

ren selten genug kamen. Und da mangelt dem
Bilde gänzlich, was dann auf des trefflichen Mei-

sters Antlitz trat und bei weitem das Interessante-

ste, auch ihm ganz Eigentümliche war, das alle

Herzen ihm sicher gewann. Und was war das?

Davon werden Sie zuletzt zu lesen bekommen.
Jetzt nur das noch : Die grössere der beideu Li-

thographieen (No. 4) ist offenbar nach einer jener

Waldinüller'schen Wiederholungen gemacht und

als solche wirklich gut. Die kleinere, No. 5 (wurde

sie nicht früher der ... beigelegt?) ist eine etwas

missralbene Copie von jener; und mithin weiter

nichts von ihr zu sagen.

So bleiben mir nur noch 6 u. *•. Bei jener

wäre der Mund etwas voll zu nehmen. Sie ist

gar zu possierlich. Es steht, wie Sie sehen, kein

Name darunter: ich möchte vermulhen, sie wäre
wieder von einem Franzosen, wo nicht der Nation

nach, doch in der Manier oder Manie. Zu loben

ist das Blatt und zu loben sein Urheber darum,

weil Geist darin, und auch dem sogenannte!) Beet-

hoven Geist gegeben ist: aber —- um zuerst Ihre

Frage zu berücksichtigen — an Aehnlichkeit nicht

ein Zug mehr, 'als dem Zeichner bei flüchtiger

Ansicht des einen oder des andern der bessern

unter den vorgenannten Blättern nugesläubt sein

kaun. Erzeugt von i/i^rtm/ni^-entilammter Phan-
tasie in einer Stunde jener Verzückung, welche
in Frankreich jetzt nichts Seltenes ist; wo man
Geist und Kraft in ihren Wirkungen , besonders

den gewaltsamen, zwar anerkennt und rühmt: aber

nur da, wo letztere den eigenen, augenblicklichen

Ansichten und Absichten zusagen; wo das nicht

der Fall, sie- haut, entstellt, rerfolgt; also — ich

sage: erzeugt von solch* einer Phantasie, vielleicht

nach Anhören von Beethoven's Schlacht bei fVater-

Ico — ist es nicht mehr zu verwundern, dass

unser lieber Meister auf diesem Blatte aussieht, wie
der leibhaftige Teufel, eben im Begriff, den Dr. Faust

zu holen. Sehen Sie, um'i Himmels willen! nur

die starr glotzenden Augen, den eingebissenen Mund,
die borstenartigen Haare, die an beiden Seiten fast

glatlab von Schläfen und obern Backenknochen ab- .

stehen! Kurz, es ist die toll gewordene Karikatur

eines selbst toll Gewordenen. Man rauss das Werk
sich anschaffen, um stets vor's Auge bekommen zu

können, wie weit die Sache sich treiben lä&sl. —
No. 7 endlich, nicht ganz ohne Geschicklich-

keit radirt, webelt und schwebelt zwischen allen

jenen Nummern, die sechste ausgenommen, dio

wohl auch später erschienen ist. Man erkennt so-
gleich die Fabrikarbcit, bestellt von einem Verle-

ger, der ein Bildchen, für sechs Groschen käuf-

lich, auf dem Lager haben wollte, und gearbeitet

um ein Massiges von einem geübten, ehrsamen Fa-
brikarbeiter nach den vorgelegten frühern Blättern.

Gesehen hat der routinirte Mann Beelhoven ganz

gewiss nimmermehr; auch nicht mit Einem Auge.

—

Jetzt endlich zur Hauptsache: zum ähnlichsten

Bildniss Beethoven's! Ich will sagen: nicht etwa
blus zu dem, was ohne Vergleich ähnlicher ist,

als alle jene; sondern höchst wahrscheinlich ähn-
licher, als irgend ein anderes zur Zeit existiren-

des; denn es müsste ja durch Zauberei zugehen,

wenn in der ersten deutschen Stadt für Buchhandel

,
uud Ruchhändlerisches, und in der ersten für Kunst-
handel und Kunslhändlerischea , die angesehenste,

I geschäflreiclisle Firma da wie dort, auf ungemes-
srucn, etwa dreijährigen und seitdem einigemal

wiederholten Auftrag von meiner Seite, mir jedes

neuerschieuene, nur leidliche Portrait B.'s zu sen-

den , ein noch ähnlicheres und besseres nicht gelie-

fert haben sollte: wäre nämlich ein« vorhanden!

Das also will ich nicht blos sagen, sondern auch die-

ses: Meiu achtes Blatt ist zugleich das einzige, das

eben jenes — uud treffend und unverkennbar —
enthält, was selbst dem ähnlichsten der vorhin ge-

nannten gänzlich mangelt; was jedoch von grosser,

von entscheidender Bedeutung ist, und was ich

oben nur augedeutet, aber noch nicht ausgespro-

chen habe. Ja ja, mein Herr! die Sache wird Sie

Geld kosten ! Solch ein Portrait solch eines Man-
nes kann man nicht um Nusaschaalen verlangen!
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Geld wird es Sie kosten l baare zwanzig Groschen

Geld — wenn ich mich recht erinnere.

Ich rede von dem höchst einfachen Blatte,

ohne alle Verzierung und ohne irgend ein Beiwerk,

ausser dem gewiss willkommenen eines kleinen

Fac-simile von B.'s Hand, wenn er sich schrei-

bend ganz besonders zusammennahm ; von dem
Blatte rede ich, gezeichnet und lithograpliirt von
Krichuber, verlegt von Haslinger: klein Quartfor-

mat, der Kopf noch nicht so gross, als c iur der

gewöhnlichen von fiause nach GrafT gestochenen«

Das Blatt ist schon seit ohngefahr anderthalb Jah-

ren in meinen Händen, es muss aber in Leipzig

nicht zu kaufen sein, da Sie es nicht besitzen;

denn sonst hätten Sie es vor allen andern erwähnt

und wahrscheinlich gar nicht gefragt, indem es

den Stempel der Aehnlicbkeit in sich selbst trägt.

Es ist mit aller Freiheit und Leichtigkeit, u hel-

fest und entschieden in Kreide-Manier gezeichnet;

jeder der Umrisse, wie zart er sei, sagt Kl was;

alle Schatten sind keck und derb aufgetragen; wes-

halb das Blatt auch gtit in's Auge fällt. Doch das

Alles, obschon willkommen, ziehe ich kaum in

Betracht bei dem grossen Vorzuge, den es vor al-

len jenen besitzt: dem Vorzuge nämlich, zu ent-

halten, was ich oben über Beelhoven's Herstellung

als entscheidend ankündigte. Und was ist das 7

Ich weiss es nur also, und nur gewisse rmaasscu
[

krumm herum, in Worten anzudeuten. Man be-

merkte an Beethoven — früher oft, später selte-

ner, in wahrhaft guter Stunde und auf eine bedeu-

tende, seinem Innern wohllhuende Veranlassung,

dass, wenn ihm da ein eigentümlicher Gedanke

zuschoss, oder eine Empfindung aufquoi', die lc- !

bendig ihn fussle, die er beide aber vielleicht nicht
!

einmal aussprach: dass dann, sag* ich. über das

Eiserne der Knochen seines Gesichts und über das

Düstere, melancholisch Rauhere der w-.'ichern, aber

zuletzt auch fast verknöcherten Th-il* dessel-

ben, besonders in das Auge und um dm Mund, !

der Ausdruck wahrhaft kindlicher oder schelmisch

lauernder Freude, naiver oder neckender Ironie, I

lustig anstechender Frage oder Moquerie, leicht !

hingeworfenen Hohns über die Menschen , ihre

Verkehrtheit, ihr albernes sich oder Andere Ab-
quälen ohne Zweck, versetzt mit einem bis zum
Possenhaften gesteigerten Spott beim Bemerken der-

selben Eitelkeiten und Verkehrtheiten an sich selbst... .

dass dies Alles, was mich sehreibend und Sic le-

send ausser Alhem setzt, ihn urplötzlich überflog '.

und, wurde es nicht vom Andern gestört, eine

Weile haften blieb, besonders im blinzelnden Auge
und in den heruntertretendeii Mundwinkeln... „Wie?
dieses Feine, das ich mir recht gut denken kann,

hätte der massive, ungebildete Beethoven besessen ?•*

Mein Herr! Gebildet oder nicht: es besitzt es je-

der geborue, nicht gemachte, nicht sich selbst aufsta-

chelnde — jeder ächte und jeder unschuldige Hu-
morist. — „Und es stand das Alles in seinem

Gesicht zu lesen?" Wenn's da ist, so kommt's
auch zum Vorschein; und bei Jedem, wo es daist.

Ueberdies: in guter Stundv, sagt* ich! unter den
rechten, unter günstigen Bedingungen, sagt' ich!

Dann stand's wirklich da. Jeder, dafür mit aus-

sei m und iuiierm Auge Begabte könnt' es da lesen,

hat es da gelesen, uud der Zeichner jenes Blattes

war unter diesen! Auf solche Leser, uud auf ihn

auch , that es , gerade in Verbindung mit jenem
Harten und Erhärteten, seine Wirkung unfehlbar,

unwiderstehlich. — Ueberdies brauchte man bei

ihm gewöhnlich nicht einmal blos zu sehen; denn
war er recht gestimmt und aufgeregt, so sagte er

Überhaupt Alles, was ihm einfiel oder ihn ergriff,

augenblicklich heraus.— „Und da hat es jener He-
xenmeister ... wie hiess er? ich habe seinen Na-
ineu in meinem ganzen Leben weder gehört, noch
gelesen ... der hat es in ein zollhohes Köpfchen
zu bannen, in einein zollhohen Köpfchen auszu-

drücken vermocht?" Ja! sage ich ihneu. Ju! so

weit es nämlich überhaupt von einem Zeichner

und in einen, zollhohen Köpfchen sich ausdrücken

lässt. Sie wissen, dass ich nicht lüge], und auch
nicht windbeutle! — Nun schweigen Sie. Gut!
Aber Sic wissen auch, dass es keiner Dampfma-
schine bedarf, um einigen Enthusiasmus in mir
herauf zu ziehen und dann daliinlaufen r.u lassen:

da schweigen Sie mit rechtshin gesenktem Haupte
uud summen kurzab vor sich hin: Hum! Noch-
mals: gut, mein Herr! Ich verstehe Sie hinläng-

lich. Aber da will ich Ihnen doch noch einen

Vorschlug thun; einen Vorschlag zur Ausgleichung;

einen Vorschlag, den Sie wenigstens billig und
leicht ausführbar Cuden werden. Verschaffen Sie

sich das Blatt, aber ,('K>la benc!) in sehr gutern

VrticL ; denn ciass jene feinen Linien, welche zu-

nächst wir liier suchen, in geringem undeutlich

werden, in schlechtem fast ganz wegbleiben müs-
sen, das versteht sich von selbst. Also: Verschaf-

fen Sie sich das Blatt in gutem Abdruck und ge-

hen Sie damit zu Rocblitz, der ja, so viel ich
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Weiss, Ihnen nicht fern ist. Erinnern Sie ihn an

die Scene, die er mit Beelhoven im Cabinetchen

des Gasthausea gehabt und die er in einem seiner

Briefe über Wien geschildert hat*); erinnern Sie

ihn besonders an die Stelle, wo Beethoven ihm
die Entstellung seiner Kernmusik zu Göthe's Eg-
mont erzählt hat, und da R. seinen Beifall mög-
lichst ausdrückt, Beethoven ihn auf gewisse Weise
anblickt, das Auge auf ihm haften lä'sst und fort-

fahrt: „Und sie ist gelungen, diese Egmonts-Musik?
Nicht wahr! hc?" an diese Stelle, sag' ich, erin-

nern Sie Rochlitzen, denn sie enthält gerade eine

solche Veranlassung, als ich vorhin andeutete, und

gerade jenen charakteristischen Zug, den wir in

den ersten sieben Bildern vermisslrn und ich in

diesem achten finde; und jetzt erst zeigen Sie dem
Kochlilz Ihr Blatt uud fragen, ob Beelhoven eben

damals so, gerade so ausgesehen habe, oder nicht.

Sagt R.: Neitil so will ich verloren haben. Aber
er wird: Ja! sagen. Ich versichere Sie: er wird

Ja sagen. — —
Damit bin ich am Ende. Man wird sich,

will man das ähnlichste Blatt vou Beethoven be-
j

sitzen, dies kleine, wohlfeile kaufen; man wird es

lieb haben um des so treulich Dargestellten willen;

man wird diesen selbst in ihm lieb haben. Nun:
weiter will ich nichts; und weiter kann ich nichts

wullcu.

RECEN8IONKN.

Des Leben» Kampf und Friede. Lehrgedicht

für Declamalion u. Gesang von P. K. Rudolf
Jacobs, in Musik gesetzt v. Morits Frdr. Kah-
ler, weiland Musikdirector am K. Pädagogium

u. Waisenhauso bei Züllichau, in dem vom
Comp, selbst bearb. Klav.-Ausx. zum Besten der

hinterl. Familie dess. herausg. v. dem Verf. des

Gedichts. Berl., b.T. Tl aulwein. Pr. l^Thlr.

Viele Männer eutschlafen in unserra Teutsch-

land , die Tüchtiges gewirkt haben nicht aliein in

ihrem nächsten bürgerlichen Berufe, sondern auch

für Kunst und Wissenschaft im Allgemeinen, ohne

dass sie über den kleinen Kreis ihrer nächsten Um-
gebung hinaus der Welt bekannt wurden , wie sie

es verdienten. Die Ursachen liegen zum Theil in

unserm Reichthume an Talenten, theils auch an

den Männern selbst, und theils an dem Publikum.

*) „Für ruhifie Stunden." att» Bindet«.

Man weis« das schon; die Sache ist nicht seilen.

Hier tritt uns nun wiederum ein Kunsttüchtigcr

entgegen, der ziemlich unbeachtet zu seinen Vä-
tern ginge, wenn nicht der Verf. des Gedichts,

Adjunctus und Lehrer am K. Joachirastharschen

Gymnasium zu Berlin, die Herausgabe des Kla-

vierauszuges zum Besten der hinterlassenen Fa-
milie zu besorgen für Pflicht erachtet hätte. Wir
haben in der Tiiat in dem Verstorbenen einen sehr

ausgezeichneten Coroponisten kennen gelernt, der

iu allem, was zur echten Schule gehurt, vollkom-

men geübt ist und in dem, was wahre, unge-

künstelte EmpGndung anlangt, von Jedem aner-

kannt weiden wird, der nicht allein in der auf

der Bühne und in neuen concertirendeu Arbeiten

herrschenden Art die gesammte Wirksamkeit der

Tonkunst findet. So neu ist der Componist nicht,

der Gegenstand ' verbot es sogar; in der Darstel-

lungsweise steht er zwischen Händel und unserer

Zeit, so weit sie den Ernst will; er schreibt ge-

diegen, fühlt lebhaft, wahr und prunklos, nimmt
keine veralteten Figuren zu Hülfe, mit Ausnahme
eines kleinen Satzes, Allegretto S. 6, den vielleicht

Einige anders wünschen möchten, vorzüglich in

den Wiederholungen: „Das ist mir lieb." Im Ue-
brigen ist die Cantilene so schön, die Harmonie
so rein, die beiden Fugen so klar und Alles so

leicht zu singen, nämlich von nicht gans ungeüb-

ten Sängern, dass wir das Werk mit allem Rechte

den Singvereinen und solchen häuslichen Zirkeln

empfehlen, die — das Christliche von ihren mu-
sikalischen Unterhaltungen nicht gänzlich ausschliea-

sen wollen, deren es doch wohl nicht zu wenige gibt.

Denn das dürfen wir den Freunden der Tonkunst

nicht verhehlen, dass das Gedicht christlich ist,

und dass es in seiner Sphäre schön ist, setzen wir

mit Vergnügen hinzu. Declamation und Gesang

wechseln mit einander und das Ganze wirkt wie

eine freundliche Andacht. Es ist fortwährend für

den Subsaiplions-Preis von 22 gGr. oder 27t Sgr.

zu bekommen. Möge man die gute Gabe besten«

beachten. — Da den Musiksätzen, kleinen Chören

mit eingemischten Solostellen biblische Worte aum
Grunde liegen, so können auch diese Chöre, je-

des für sich, für Kirchen und Schulen bei ver-

schiedenen Feierlichkeiten sehr wohl benutzt wer-
den. Jede Nummer bildet ein abgeschlossenes Gan-
zes. — Auch ist die Partitur für Chor und Or-
chester in Abschrift für 4 Thlr. Pr. Cour, durch

den Herausgeber zu erhallen.
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Sicht Adagvte für Orgel ohne Pedal tum Ge-
brauche beim Gotteadientte comp.— von Carl

Räusche. Op. 1. Hamb., A. Cranz. Pr, 6 Gr.

Es ist ein gutes Zeichen der Verbreitung der

Kunst in einem Lande, wenn e« eine bedeutende

Anzahl Dilettanten aufzuweisen bat, die nicht nur

in prakt. Ausübung derselben mit wahrer Künst-

lerfertigkeit die Werke unserer besten Meister dar-

zustellen fähig sind, sondern auch so viel Geschmack

und innern Drang für sie gewinnen, dass sie sich

vor der, in reifern Jahren und bei anderweitig

ernsten Geschäften schwierig zu erlernenden Theo-

rie derselben nicht scheuen, um eines tiefern Ge-
nusses willen, und auch wohl, um ihre eigenen Em-
pfindungen in freien Stunden, sich und Andern zur

Erholung, aufzeichnen zu kötinen. Einem solchen

Orgelfreunde begegnen wir hier und heissen ihn

um so lieber willkommen, je natürlicher wir ihn

auf dem Pfade der Empfindung erblicken, die nicht

nach höhern oder auch wohl leeren Verkünatclun-

gen sich eitel abarbeitet. Seine dem Instrumente,

einer kleinen Land- oder Hausorgcl, angemesse-

nen, frischen und anmuthigen Melodieen sind Er-

giessungen eines gesunden Gefühls; und wenn Mei-

ster vom Fache einige harmonische Stellungen in

einer und der andern Slimme sogleich umwandeln
werden, so ist doch immer die ganze Führung so

beschaffen, dass nicht wenige unserer jetzigen Stan-

descomponisten ihm wahrhaftig nichts vorzuhalten

haben ,
obgleich unser in Rostock lebender Orgel-

freund sich selbst allein durch Nachdenken und Lesen

nützlicher Schriften in Liebe für die Sache bildete.

Solche Männer sind aller Ehren werlh und der

rechte Künstler nimmt sich ihrer eben so gern an,

als sie selbst mit Vergnügen, ja nicht selten mit

manchem Opfer, der Kunst und den Künstlern

nützlich .sind. Wir finden seine einfachen Com-
posilioncn für kleine Orgeln sehr empfehlenswert!].

Notiz. Das nächste diesj. Elbmusikfest wird in

Dessau gefeiert werden. Die gewählten Werke, die

zu Gehör gebracht werden sollen, sind: 1) Absa-
lon, neuestes Oratorium von Dr. Frdr. Schneider;

2) Beethovens Syraphonieen in A und in Cmoll;

3) Mozart's Symphonie in D ohne Men. und des-

sen Hymne „Gottheit"; Haydn's Kyrie und Gloria

aus der grossen Messe in C (No. 5). Der zweite

Tag wird, wie gewöhnlich, den Leistungen der

, .,
Virtuosen gewidmet sein.

Nachricht» n.

Berlin. (Beschluss.) Noch wurden im Ganz-
sehen Coucert zwei Lieder mit Pianof.- und Vio-
loncellbegleitung von Hrn. Mantius gesungen, wel-
che von einem Dilettanten, dem Hrn. Grafen von
Wielhorsky (im Gefolge Ihrer Majestät der Kai-

serin von Russland) sehr gefühlvoll und eigentüm-
lich componirt waren. Mad. Friedrichs, geb. Miss

i Holst aus London , licss sich auf einer vervoll-

kommneten, die chromatische wie die diatonische

Tonleiter umfassenden Pedalharfe von Erard in

Concerlsätzen von Bochsa hören. Die geübte Vir-

tuosin zeigte viel Kraft und Fertigkeit, hat jedoch

späterhin in ihrem eigenen Concert noch mehr An-
mulh des Vortrages und schönen Ton geltend zu

machen Gelegenheit gefunden. Eine Serenade für

5 Violoncelle, Contrabass und Pauken, von C. F,

Schwenke componirt, klang sehr weich und ange-

nehm ; im Concertsaale machte dies Musikstück je-

doch einen zu düstern Eindruck.— Im K. Opern-
hause liess sich der erste Clarinettist der K. Sachs.

Kapelle, Hr. Kotle, mit Beifall hören. Vorzüg-
lich sprach sein schöner Ton, wie die reine Höhe
an. — Slrauss, der grosse Tanz-Tonkünstler, der

alle Welt durch seine Waker und Gallopaden ent-

zückt, gab auch hier, ausser oben erwähntem Ball,

zwei eigene Tanz-Concerte im Saale des K. Schau-

spielhauses zu 1 Rthlr. Entree, von welchen das

zweite das besuchteste war. Am auffallendsten er-

schien ein Potpourri aus vielen Opei n-Thematen,

mit Glockenklang, Peitschenknall, Schlittenfahrt,

Donner, God save the King u. s. w. , «ehr genau

im Ensemble von den Strauss'schen Musikern aus-

geführt, wie auch eine Captine aus Bcllini's Norraa
von einem jungen schnurrbärtigen Manne im höch-
sten Sopran-Falsett gesungen. Ob bei solchen mu-
sikalischen Scherzen die Kunst gewinnt oder her-

abgezogen wird , bedarf keiner Erörterung. Aber
I mau will sich amüsiren, und den höchsten Sinnen-

Reiz üben die Strauss'schen Tänze, thcils durch

ihre Rhythmen, Rückungen, Modulationen und fri-

schen Melodieen , theils durch die mir Südländern

eigene Wärme des Vortrages aus. Wir halten in-

dess dafür, dass es der divino maeslro gar nicht

nöthig hätte, bei der Anführung seines Orchesters

sich «o gewaltig zu geberden, als wenn er selbst

vom Tarantel* uch verletzt sei! Indess viel — hilft

viel, und Klappern gehört heutiges Tages nicht

blos zum Handwerk.' Wir wollen jedoch auch
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gern zngeben , dass wahre Tanzbegeisterung den
übrigens tüchtigen

,
originellen Tanzgeiger su den

possirlich anzuschauenden Verzückungen hinreisst.

Späterhin Hess sich Strauss noch einmal hei über-

fulllem Hause im Königsstädter Theater hören, und

ist dann (wie es heisst, kaiserlich reich beschenkt)

nach Leipzig abgereist, wo Sie nun auch an dem
Wundermann sich ergötzt haben werden. Hier
gefielen am meisten sein Elisabeth-, Alexandra- und

Iris-Walzer, wie seine Walzer-Guirlande und der

Fortuna-Galopp, mit rollern Recht dieser Glücks-
Göttin von dem jetzt fast alle ernstere Musik ver-

dunkelnden Tages- und Nacht-Tanz-Componisten
gewidmet.

Die Extreme berühren sich. Deshalb wollen

wir, da vom Ernsten zum Lächerlichen nur ein

Schritt ist, diesmal in umgekehrter Ordnung von

Strauss zu Händel übergeben, welcher unserer schö-

nen Welt bereits sehr langweilig und veraltet er-

scheinen will. Dennoch fand noch eine genügende

Anzahl wahrer Kunstfreunde an dem hier zum
ersten Male, ganz der Original-Partitur getreu, von
der Sing-Akaderaie aufgeführten Oratorium Belsa-

sar inniges Behagen, obgleich ein hiesiger Kritiker

solches für ein schwaches Werk erklärte. Dies

können wir nun nicht finden, geben indesa zu, dass

der Arien su viele und manche derselben in der

Form ihrer Zeit für uns zu lang sind, obgleich

auch mehre Arioso's, hauptsächlich aber die aus-

drucksvollen, begleiteten Recitative, von tief ergrei-

fender Wirkung sich zeigen. Welche Meisterschaft,

bis jetzt unerreicht, Händel in den Chören ausübt,

ist jedem Verehrer seiner erhabeneu Muse bekannt.

Za bedauern bleibt nur, dass dies Oratorium we-
niger Chöre, als seine spätem Werke enthalt. Wir
bemerken hierbei, dass — einer unrichtigen Be-

richtigung in einem öffentlichen hiesigen Blatte un-

geachtet — Belsazar i?45 (nicht 1734, wie es

durch einen Druckfehler im Text buche hiess), mit-

hin nach dem „Messias*' und „Samson" componirt

ist. Dies Werk war bisher nur in engl. Sprache

vorhanden und ist erst unlängst, fast gleichzeitig in

Wien (durch die Bemühungen des Hrn. v. Mosel

und nach dessen Uebersetzung u. Bearbeitung) und

hier mit deutschem Text zum ersten Male aufge-

führt worden. Die hiesige Uebersetzung rührt von

einem eifrigen Kunstfreunde, Hrn. J. O. H. Schaum
her, welcher kürzlich (in Quedlinburg ?) gestorben

sein soll und dessen Name wohl genannt su wer-
den verdient bitte, da die musikalische Unterlegung

der Worte sehr gelungen; wenn auch die Poesie

nicht überall von hohem Werth ist. Den Inhalt

des Oratoriums gibt das Vorwort in gedrungener

Kürse also an: „Belsazar, König v. Babylon, steht

im Kampfe mit Cyrus, dem König der Perser. Um-
lagert schon ist Babylon von Cyrus Heer. Ein
Traum kündet dem Cyrus Fall und Unterjochung
seines Gegners an. Das Volk des Belsazar, in

,

Weichlichkeit versunken, sein Geschick nicht ah-
nend, erliegt dem tapfern, durch List geführten

Heere des Cyrus. Daniel, der Prophet, deutet

dem Belsazar die geheimnissvollen Schriftseichen

(diese Stelle ist von dem Tonsetser höchst genial

behandelt), in welchen Gottes Rathschluss des Vol-
kes Untergang kund thul; er geht in Erfüllung.

Des Cyrus Heer zieht siegreich in Babylon ein.

Jehova's Lob und Preis ertönt aus dem Munde Al-
ler." — Welch' reicher, kräftiger Stoff! Und
wie geschickt hat Händel ihn su h e nutzen gewusst

!

Eine Ouvertüre scheint diesem Oratorium nicht vor-

anzugehen. Höchst eigentümlich und ausdrucks-

voll beginnt solches mit einem begleiteten Recita-

tiv und Arioso für den Sopran, welchem ein kräf-

tig herausfordernder Chor der Babylonier sich an-

schliesst. Besonders eindringlich ist der Ruf: „Horch,

Cyrus" wiederholt. Die Bass-Arie des Gabrias ist

durch die originelle Gesang-Figur und die Unisono-

Begleitung ausgezeichnet. Grossartig erscheint der

Chor: „Die Macht ist nur bei Gott allein", kunst-

voll und imponirend das fugirte : „Halleluja, Amen"
im folgenden Chor: „Preist, Himmel, preist!"

Tiefergreifend wirkt der 6st. Wamungs - Zuruf

:

„O nimm zurück, was Du gebotst". Um nicht

su weitläufig su werden , sei nur noch der Perser-

Chor: „Zum Kampf! sur Schlacht!" und Daniels

Schrift-Auslegung, nächstdem der leiste Chor des

zweiten Theils und der Chor im 5len Tbeil: „Bei,

steig
1 herab" angeführt. Zum Schlues-Chor war

ein Psalm Händel's (wahrscheinlich aus einem sei-

ner Anthcm's) passend hinzugefugt Die Ausfüh-

rung dieses Oratoriums, welche« die diesjährigen

AbonnemenU-Concerte der Sing-Akademie würdig

eröffnete, war so sorgfältig vorbereitet nnd im Gan-
zen wohl gelungen, als man dies von dem achtba-

ren Institute und seinem thätigen Director su er-

warten gewohnt ist. Die Chöre wurden mit Prä-

ciaion , Energie nnd Ausdruck gesungen. Die vor-

züglichsten Soli halten Dem. Lenz, Mad. Finke,

die Herren Mantiu«, Zschiesche; Krause n, mehre

Dilettanten übernommen. Die (nur theilweise durch
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Posannen verstärkte) Orchester-Begleitung besiegle

glücklich die Schwierigkeiten der, für unsere Zeit

fremdartigen Behandlung der Figuren u. Zwischen-

spiele. Im Allgemeinen wurde die Dauer des (den-

noch bereits etwas abgekürzten) 5 Stunden ausfül-

lenden Oratoriums zu lang und dasselbe einförmi-

ger, als manches der andern Werke Handeln, be-

funden. — Zunächst soll „der Messias" zur Auf-

führung gelangen.

Nachträglich erwähnen wir nur noch einer

Pianoforte-Virtuosin von noch nicht ganz vollkom-

mener, doch viel versprechender Feitigke.t und

L ichtem Anschlage, der Dein. Betly Gusclil aus

Wien, welche sich mit dem ersten Allcgro aus

Hummers As dur-Concert und Variationen v. Kalk-

brenner im K. Opernhause hören liess. Die Her-

ren Moeser und Ries haben ihre Quartett- und

Symphonie -Soireen mit gleich günstigem Erfolge

vi ieder begonnen , wozu das neue Local im Hotel

de Russie in Hinsicht des Klanges wohl geeignet

ist. Die Werke von J. Haydn, Mozart, Beethoven,

Onslow, Spohr und Ferd. Ries bilden die sichere

Grundlage dieser, für die Erhaltung des guten Ge-

schmacks in der Iustrumenlal-Musik höchst ein-

flussreichen Aufführungen.

Das Königsslädler Theater wird Ricci's „neuen

Figaro" geben , da Bellini's Produclionskraft nach-

zulassen scheint. Auf dem Königlichen Theater

hoffen wir, auf Spontiui's Veranlassung, Mozart'«

Figaro und Gluck's Armide wieder zu hören. —
Der jetzt auf Urlaub abwesende General-Intendant

der K. Schauspiele, Graf von Redcrn und sein

zeiliger Stellvertreter, Hr. Baron von Arnim, sind

durch Orden- Verleihungen von des Kaisers von

Russland Maj., mehre Künstler durch Ehrenge-

schenke Ihrer Maj. der Kaiserin von Ringen, Do-

sen u. s. w. ausgezeichnet worden, unter denen

sich auch der verstorbene Hauck befind. Jetzt

feiern die Musen. Hr. Eafont verweilt noch hier

und wiid, nachdem er sich zweimal im K. Operu-

hause hat hören lassen, der Einladung nach St. Pe-

tersburg folgen. Der Basselhornist Schaidt hat auch

eine Abend-Unterhaltung im H.'tlel de Russie ver-

anstaltet. Ueber ein von den Damen v. Belleville

und der Sängerin Gabriele Riller-Zawrzel aus Am-
sterdam gegebenes Coucert schweigen wir aus bil-

liger Rücksicht gegen das schöue Geschlecht.

Prag. (Beschluss.) Eine Dem. Adami debu-
lirte als Aentichen im „Freischütz"; sie zeichnete

sich aber weder durch schöne Stimme, noch de-
ren Ausbildung aus, und die Roiiliue, welche sie

unstreitig besitzt, so wie der Muth, den sie be-
wies, iti dieser Rolle hier aufzutreten, scheinen,

nach ihrer Qualität zu «chliessen, an kleinen Büh-
nen erworben zu sein. Es hat das Ansehen, als

wolle Hr. Stöger nach und nach das System der

Wohlfeilen Gagen, welches unser Schauspiel be-

reits auf Null reducirt, auch bei der Oper ein-

führen, die bisher diesem Unwesen noch glück-

lich entgangen war.

Die beiden Professoren am hiesigen Conser-
vatorium und Mitglieder des Theater -Orchesters,

Hrn. J. B. Hütluer und Friedrich Bauer gaben im
Convielsaale eine musikalische Akademie (Gottlob

einmal ganz ohne Declamation), welche die Ou-
vertüre zur Oper : „Der Bei nhardsberg" von Che-
rubini eröffnete. Man war ordentlich befremdet,

einmal eine Ouvertüre von einem Andern als Au-
ber oder Bellini zu hören; leider aber war die

Wahl auf eine der schwächsten Arbeiten Cheru-
biui's gefallen, und sie fiel total durch. Das Con-
certino (neu) für das Violoncell von Bernhard
Romberg, gespielt vom Concerlgeber J. B. Hült-
ner, trug derselbe im Ganzen recht zart vor, und
erhielt reichen Beifall, wenn gleich die Instru-

mentation hier und da mehr Reinheit zu wünschen
übrig liess. Die Arie von Maycrbecr (aus dem
Crocialo in Egillo) gesungen von Marl. Podhorsky,

war der Glanzpunkt der musikalischen Akademie,
da die gediegene Künstlerin gerade sehr bei Slim-
nie war und in glänzendem Vortrage sich gleich-

sam selbst übertraf.

Der zweite Concerlgeber, Prof. Bauer, de-
bulirte mit einem Divertimento für die Oboe von
Kummer und erregle gleichfalls bedeuteude Theil-

tUÜime. Weniger gefiel das folgende Stück:
,„Oer

gute Kamerad' 4

, Romanze von I. bland , in Musik
gesetzt für eine Siugslitnrae mit Begleitung des Pia-

noforlc und Violoncell v. Conradiu Kreutzer, vor-

getragen von den Hrn. Slrakaly, Preisinger und dem
Concerlgeber Hüllner. Einen recht guten Schluss

des Gauzen bildete eine Schweizerscene, nach Moti-
ven aus Wilhelm Teil von Rossini, Concertant für

Oboe und Violoncell, componiit von J. Panny,

vorgetragen von beiden Coucerlgeberu.

Leipzig, bei BreUlopf und Härtel. Redigirt von G. IV. Fink unter »einer Verantwortlichkeit.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 21*«" Januar. N=. 3. 1
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Receksioxen.

l) Troia Capricea ou Eludea caractdriatiqtiea pottr

le Pianof. — compoae'ea p. Ferd. Hiller. Op. 4.

Liv. 1. Bonn, chez N. Simrock. Pr. 5 Ftc».

a) La Dante dea F4ea pour le Pianof. compo-

»ie — par Ferd. Hiller. Oeuv. g. Leipzig,

chez Fred. Hofmeister; Parts, che« Maur. Schle-

singer. Pr. 8 Gr.

5) La Serenade} Prelude, Romanze et Finale

pour le Pianof. composte— par Ferd. Hiller.

Oeuv. Ii. Ebendaselbst. Pr. la Gr.
Von G. W. Fink.

Iiis ist nnsern geehrten Lesern aus frühern Mit-

theilungen bekannt, dass man mit den Herren Liszt,

Chopin, Hiller u. einigen Andern eine neue Epoche
namentlich der Pianofortecomposition beginnt, die

vorzugsweise bald die romantische, bald die phan-

tastische genannt wird, deren Leistungen man schon

höchst Bedeutendes verdankt und von deren Ein-

flüsse man noch Höheres erwartet. Dabei meint

man, die Herren Hummel, Moscheies, Kalkbren-

ner, Pixis u. Andere haben ihren Höhepunkt be-

reits erreicht. Ob diese würdigen Männer darüber

hinaus zu gehen im Stande sind oder nicht, das

werden sie selbst in ihren Werken tu beweisen

haben. Gewisa ist es, dass der Glaube nicht we-
niger tüchtiger Musikkenner und Geschichtschreiber,

als habe sich mit Mozart die goldene Periode der

Tonkunst vollendet, für vernichtet erklärt und da-

hin abgeändert wird, es weide erst das unendlich

erhabene Gebäude der Tonkunst eines Gluck, Beet-

hoven u. f. w. durch die festen Stützen unserer

Zeit dadurch zur Vollendung gebracht werden, dass

sich die glänzendste Praktik mit der reichsten und

erhabensten Poesie, das Funkelnde mit dem Edeln

der Klassiker vermählen werde. Diese Hoffnun-

gen sind an «ich so gross, dass bei der Verschie-

denheit menschlicher Ansichten, trotz den Leistun-

37. Jahrgang.

gen der genannten Componisten, eine allgemeine
Zuversicht nicht sogleich und überall vollen Ein-
gang gewinnen kann; auf der andern Seite ver-
pflichten diese Hoffnungen jeden echten Freund der
Tonkunst, die Erzeugnisse dieser hochgerühmten
jungen Männer ohne vorgefasste Meinung zu be-
achten und sich sorgfaltig mit ihnen bekannt zu
machen, damit Jeder eiu Urtheil für «ich selbst

gewinne , ohne Nachsprechcrei , die zu dem Nach-
iheiligsten gerechnet werden rauss.

Wir habeti über Hrn. Hiller noch nicht ge-
sprochen, nicht weil wir ihn unbeachtet gelassed

hätten, sondern vornehmlich, weil wir in ihm ei-

nen eigentümlichen Componisten zu erkennen glaub-

ten, dem man nicht zu früh, nicht eher, als bis er

iu sich selbst eine bestimmtere Gestalt gewonnen
habe, in seinen Bildungsgang einreden müsse, wenn
man ihm nicht eher nachlheilig, als förderlich wer-
den wolle. Wir fanden in den meisten seiner Er-
zeugnisse, die wir vortragen hörten, einen inner-

lich tüchtigen Künstler, dessen Jugend aber sich

noch aus einem fühlbaren Schwanken zwischen dem
Allen und Neuen , dem Klassischen nnd Modischen

in's Gehaltene zu nrbeiten habe. Diese individuelle

Meinung scheint uns auch mit seinem ganzen Bil-

dungsgange genau übereinzustimmen. Herr Ferd.

Hiller wurde 181 a zu Frankfurt a. M. geboren,

zeigte sehr früh grosse Anlagen zur Tonkunst, lei-

stete in seinem laten Jahre als Pianofortespieler

nicht Geringes und war schon von Hrn. Vollwei-

ler, einem streng theoretischen Lehrer, im Contra-

punkt weit vorwärts gebracht worden. Im i3ten

Jahre wurde er, des Spiels nnd der Compositum
wegen, Hummers Schüler. Von ihm begab sich

Hiller eiue Zeit lang nach Wien und seit 1828
nach Paris, wo er verweilte. Unter diesen ver-

schiedenen Einflüssen hatte er sich namentlich noch

an Seb. Bach's unsterbliche Werke gehalten, von

deuen er zu Beethoven's genialen Erzeugnissen über-

3
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ging.' Dieser Bildungsgang und die Einflüsse der

Zeit auf ein so jugendliches Kunstgemiith raachen

uns die Erscheinung so natürlich, dass jenes em-
pfundene Schwanken sich auch in der Betrachtung

rechtfertigt. Dazu sind wir überzeugt: Je tiefer

und mehrseitiger eine Kunstnatur ist, desto mehr
Kampf und Versuch wird erforderlich, ehe rolle

Abrnndung erlangt wird. Hat Jemand einen an-
dern Glauben, so hat er ihn für sich; der ausge-

sprochene ist der unsere und wir freuen uns , dass

er mit den Ueberzcugungen Anderer auf alle Falle

in den Hoffnungen übereinkommt, die einer scho-

nen Zukunft froh sind. Von den vor uns liegen-

den Werken des zu beachtenden Mannes ist Fol-
gendes unsere Ueberzeugung: No. !• Die erste die-

ser Capricen halten wir für die schönste; sie ist

Tortrefllich. So lang sie auch ausgeführt worden
ist, so eigen! hu iiili cli sie auch in ihren seltsamen

Verknüpfungen sich zeigt, so steht sie doch als ein

Ganzes, zu dem das Wunderliche durchaus gehört,

nur selten etwas zu weit ausgreifend, geschlossen

da und wirkt bei gutem Vortrage, der überall vor-
ausgesetzt werden muss, höchst vorlhcilhaft. In

ihrer bunten Zusammenstellung verschiedenartiger

. Gruppen, so willkührlich sie auch anfangs gegrif-

fen scheinen mögen, liefert sie denuoch ein schö-
nes Gesammtbild, das fester, sicherer steht, als

manches neue Kunstwerk. No. a dürfte schon we-
niger allgemein ansprechen; sie ist eine leidenschaft-

liche Darlegung eines unruhigen Gemüthe«, das sich

selbst in alle, auch in die auffallend contrastiren-

den Umgebungen hineinträgt und eben durrh die

gewaltsame Spannung des Innern im äusserlich He-
terogenen eine Art Verbindung vermittelt und so

lange fortfahrt, bis die Leidenschaft durch die An-
strengung selbst sich beruhigt und, wie ermattet,

nur äusserlich besänftigt, sich dem Geschick still

ergibt. Das heisst etwa, verständlicher, aber auch
plumper ausgedrückt, als ea die Sache verdient:

Es läuft ein wild aufgereizter Sinn so lange hir.

und her, bis er genug hat, setzt sich dann erschöpft

hin und lächelt, als wäre er mit sich zufrieden.

Diese exallirte Leidenschaftlichkeit hat swar jetzt

nicht wenige Freunde, und es sind natürlich sol-

che, die den Mund gewaltig voll nehmen; aber
so allgemein ist die Liebe dafür doch nicht; dar-
um wird auch die erste Caprice noch Mehren ge-
fallen, als diese, so gut sie auch in ihrer Art ist.

No. 3 ist wohl tüchtig gearbeitet, aber ohne Er-
findung und bei allem Gewöhnlichen der Zusam-

|

menfügang dennoch das Schwanken zwischen Al-

tem uud Neuem offenbarend ; es zeigt sich ein son-

derbares Auseinanderhalten beider Darstellungsarten

gerade in Fällen, wo sie sich durchdringen raüss-

ten, wenn das Ganze ein Ergebniss des Gefühls

und nicht vielmehr eines noch unbestimmten Wil-
lens wäre.— Für die Spieler bemerken wir nur:

Wer Clement) undCramer gut spielt, wird auch die

erste dieser Capricen gut vorzutragen im Stande sein.

No. 3 ist dagegen ganz im neuen Geschmacke,

pikant und zierlich, wunderlich und reizend zu-

gleich. Es muss sich bezaubernd ausnehmen, tanzt

eine Taglioni dazu, welcher diese anmuthige Fee-
r ei gewidmet isL— No. 3 wieder im Geschmacke
der Zeit vom arpeggirenden Satze an, dem zuwei-

len eine Achtelpause fehlt, bis zur pikant singenden

Romanze und bis zum graziös tändelnden Finale.

An Schule fehlt es ihm also nicht; an viel-

seitiger Geschmacksbildung auch nicht; wir glauben

auch nicht, was man zuweilen behaupten wollte,

dass es ihm an Wärme des Gefühls fehle, denn

da wäre ja nicht viel zu hoffen: sondern die ein-

zelnen Vorzüge des jungen Mannes haben sich noch

nicht völlig durchdrungen, noch nicht zu einer in-

dividuell feststehenden Kunstseele vereinigt. Ge-
diegenheit, Lust zu gefallen, wenn er selbst sich

dies auch kaum gesteht, und innerste Eigentüm-
lichkeit liegen noch zuweilen im Kampfe mit ein-

ander, was sich allerdings in gewissen Fällen wie

Mangel an Wärme ausnehmen mag, ohne dass es

etwas Anderes wäre, als jenes Schwanken, jenes

Zerwürfnis« jugendlicher Kraft, die mitten im
Reichlbum nicht weiss, was sie zunächst mit in-

niger Liebe umfassen soll.

Unlängst machte folgendes Werk in Paris Auf-

sehen : Sis »uitee (Titudee pour le P/te. Oeuv. i5.

Es wird sehr gerühmt und unter die schwierigsten

gestellt, so dass nur die Etüden v. Kessler u. Cho-

pin ihm hierin gleichen. Ueber dieses Werk wer-

den wir, sowie über Oeuv. i4, nächstens sprechen.

Fortunat mit dem Säckel und TVüneclihütlein.

Mährchenoper in drei Abtheilungen von Georg

Döring , in Musik gesetzt v. X. Schnyder von

fVarteneee. Vollsländ., vom Comp, verfasster

Klav. Ausz. mit vorangedrucktem Gedicht der

Oper. Elberfeld, b. F. W. Betzhold. Pr. 8 Thlr.

Der Dichter dieser Oper schreibt keine mehr.

Er hat sein Werk wenigstens einige Male inFrank-
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fnrt a. M. auf den Brettern erblickt, in Gemein-
schaft mit der Musik desselben «ah er es nicht

gedruckt; er ist am 10. Oct. i833 entschlafen. Es
kann ihm also nicht« helfen , wenn wir «eine

Üperndiclilung jetzt erst loben. Desto mehr kann
es denen nützen, die neue zu dichten belieben;

sie werden meist den Ton getroffen finden , der

dieser Art Oper ansteht. Der Traum ist gefühl-

voll und die Wirklichkeit possirlich , als wodurch
die Oper eine Welt für sich darstellt. GriiTe der

zweite Aufzug, der in der Regel bald zu viel, bald

zu wenig thut, etwas rascher, handlungsvollcr in

einander, so wäre diese Dichtung noch besser, in

welcher der Witz mehr in den Personen und ih-

rer Handlungsweise, als im Wortschalle liegt. Dass

wir übrigens mit der Mährchenoper allein jetzt

nicht mehr ausreichen, weis« Jeder, der den Gang
des Opernwesens in dem letzten Jahrzehent eini-

geemaassen beachtete. Es kann aber hier freilich

nur von der Mährchenoper die Rede «ein, weil

wir es eben mit keiner andern zu thun haben.

Dennoch wird das angegebene Haupterfordernis«

vielleicht auch für andere Arten der Operndich-

tung nicht ganz unberücksichtigt bleiben dürfen,

was wir den Dichtern selbst zu beliebiger Ueber-
legung anheimstellen. Auf alle Fälle ist e« vor-

teilhaft, dass auch hier der Text der Oper vor-

angedruckt worden ist. Das Gute, das wir in die-

sem Punkte der Verlagshandlung Schott in Mainz

zu verdanken haben, findet doch zum Glück seiue

Nachfolger.

Vom Gange des Stücks haben wir nichts zu

berichten; es ist in unsern Blättern bereits gesche-

hen, so kurz und so deutlich, als billig. Man wird

«ich erinnern, dass bald nach der ersten beifälligen

Aufführung dieses Werks in Frankf. a. M., i85a

in No. 3 a unserer Blätter eine ziemlich ausgeführte

Beurtheilung mitgetheilt wurde, worauf wir hier

um so mehr verweisen müssen, Ja in einer Beilage

zugleich zwei sehr ansprechende Musikstücke aus

dieser Oper geliefert wurden. Berufen wir uns

nun auch auf diese Recension "der Musik nach der

Partitur und nach der Wirkung im Theater, so

•oll un« die« doch nicht abhalten, unsere eigene

Ansicht über diese Tondichtung kurz auszusprechen.

Dazu treibt im* das Wesen derselben im Allge-

meinen; ferner die Rücksicht auf häuslichen und

geselligen Gebrauch ausserhalb des Theaters, was

bei Klavierauszügen stets beachtet werden sollte;

endlich noch das merkwürdige Vorwort, welche«

der Componist «einer Musik vorgesetzt hat. Mit
dem Letzten wollen wir anfangen. Der Tonsetzer

sagt: „Bei dem gegenwärtigen Standpunkt der Kri-
tik ist es für einen öffentlich auftretenden Künst-
ler jede« Faches schwer, ungehudelt durchzukom-
men; denn die Freunde hudeln durch Lob, die

Feinde durch Tadel. Deswegen findet man das

Kunstwerk, wenn man es selbst beschaut, meisten«

ander«, al« man es sich nach den Kritiken vorge-
stellt hat: bald besser, bald schlechter, je nachdem
der Zufall einem eine Freundes- oder Feindes-

Krilik in die Hände spielte." —
Der Satz ist aus dem Leben gegriffen, sobald

man unter Kritikern nur schlechte versieht, d. h.

solche, die vielleicht zu Allem besser, als zur Be-
urtheilung passen , in Liebe und Hass leidenschaft-

lich ; Enthusiasten , die in einer Manier alle sieben

Himmel und in jeder andern nichts als Verdamm-
nis« wittern. Dagegen ist ein anderer Satz gleich-

falls aus dem Leben gegriffeu : Blinde Leidenschaft

des Freundes und des Feindes liegt gewöhnlich so

olfen vor Augen , dass sie kaum zu verkennen ist.

Dagegen hat das Wort der Wahrheit einen ganz

eigentümlichen Klang, der unschwer zu erkennen

ist. Sollten denn die Leser dafür nicht offenen

Sinn bewahren? Thun Sie das, so werden Sie

sich schweilich oft täuschen. Wir sollten meinen,

man sähe es sehr vielen Ucbcrtreibungen und ge-

flissentlichen Verdrehungen unserer kritischen Tage
gleich an, dass sie nichts als Wind sind. Da wä-
ren ja die Leser selbst daran schuld, wenn sie das

Sausen nicht spürten. Wer Allen ohne Unterschied

glaubt, hat keinen Glauben, sondern nur die Re-
densatt desselben. Kritik und Enthusiasterei sind

zwei entgegengesetzte Dinge, die sich nie vereini-

gen lassen. Glaubt man der Letzten, ao üt man
«elbst schuld, wenn man «ich betrogen sieht! Folg-

lich wäre auch der Schlus« de» Vorredners falsch,

denu er schreibt leidenschaftlichen Kritiken zu, was
er sich selbst allein zuschreiben sollte. Ferner ist

es auch von dem tüchtigsten Recensenten iu viel

verlaugt, wenn yn/cr Leser nach der Bekanntschaft

mit dem Werke nichts Besseres, noch Schlechte-

res finden sollte. Ist doch jeder ein Mensch für

sich , der auch wohl zweimal eher einem Andern
unrecht gibt, al« sich selbst, wenn er auch noch

so zweideutig recht hätte. Eine rechte Kritik soll

u. will auf den besten Standpunkt führen und so weit

erörtern , dass jedes Lesers eigenes Unheil erleich-

tert oder verbessert wirdj er muss von irgend eiuer
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Seite, her etwa« von der Kritik gewinnen, entweder

durch Belehrung oder durch redliche Anregung zum

eigenen Nachdenken. Mehr i»t in Dingen, die den

Geschmack betreffen, gar nicht zu fordern, auch

nicht zu leisten. In Allem, wo Gründe allein ent-

scheiden, steht's anders und sicherer für den Kri-

tiker. Nun hat unser üperncoraponist einen selt-

samen Unstern. Der frühere Recensent seiner Oper

(i83a, No. 5a) war sein Freund, und der jetzige,

der seinen Klavierauszug beurtheilt, ist wieder sein

Freund, wenn auch ein anderer. Dennoch befürchte

weder er, noch das Publikum eine Hudelei durch

Lob; wir werden uns gemessen und gewissenhaft

benehmen, wie es uns zusteht. Sein erster Recen-

sent hat ihn zwar sehr geiühmt, aber nichts we-
niger als blind ; wir erinnern nur an folgende

Worte i „Wir stossen zuweilen auf ermüdende
Längen und veraltete Melodienformcn , letztere in-

dessen, in Bezug auf Situation, vielleicht nicht ohne

Bedacht." — Wir haben vorzüglich zu sehen,

wie die Musiksätze im Zimmer wirken mögen und
wie der Auszug beschaffen ist.

Im Ganzen haben wir zuvor mit gutem Ge-
wissen vom Verf. zu rühmen , dass er als Mensch
uud als Componist durchaus unter die gebildeten

gehört, die das Ihre verstehen und wissen, was
sie thun; dann unter die rechtlichen, die mit Fleiss

und Liebe arbeiten. Das bethätigt sich auch an die-

sem Auszuge, er ist mit Geschick und Treue verfasst.

Die Ouvertüre muss an ihrem Orte mit vol-

ler Instrumentirung allerdings eingreifenderwirken;

das lasst sich auf dem Pianof. nicht «o erwarten.

Sie ist vollkommen angemessen und wird auch in

der 4händigen Bearbeitung gut wirken. Sie ist für

4 und für a Hände auch einzeln zu haben, des-
gleichen für Pianof. und. Violine (ad libitum), Pr.

37i Sgl •• und für Pianof. allein ao Sgr.

Die Introduclion beginnt mit einem angenehm
schlichten Duett der beiden Liebenden, da« von
der Begleitung zierlich ausgeschmückt wird. Der
«weite Satz: „Im Haine klagt's" ist in unserer an-
geführten Nummer i83a als Beilage gegeben wor-
den. Der König fährt gut dazwischen und die

ganze Störung wird geschickt durchgesungen bis

cum Eintritt des All. f , wo uns die beiden Lie-
benden cu lieblich einfach für ihre verzweifelte Lage
duettiren: und dennoch ist gerade diese« Idyllen-
hafte für die folgende Verwebung gut und für'«

Zimmer «ehr gut. Einige Druckfehler «ind zu sicht-

bar, als dos« wir «ie namhaft zu machen hätten.

No. a. Duett zwischen dem prahlenden Pe-

dro und dem Könige mag mit seinen Trompeten

auf der Bühne sehr voriheilhaft sein: im- Zimmer
wird dergleichen stets beJeutuugsloser , es käme
denn Bühnenerinnerung de-n Ganzen zu Hülfe.

No. 5. Arie Fortunats mit Chören i*t vor-

trefflich. Jeder Tenor wird sich solcher Melodien

erfreuen; es ist ihm lange nicht so gut geworden.

Der ganze Sologesang ist voller Empfindung. Die
Chöre der Genien und der Zwischengesang der

Fortuna ist schön von dem menschlichen geson-

dert, der nun im Wonnegefühl zwar melodisch,

aber nicht so eigenthümlich bleibt, wie vorher. Der
Chor der Kaufleute ist äusserst lebendig. Das Lied

Carlino's No. 4 «teht al« Beilage in der angegebe-

nen Nummer unserer Zeitung vom J. i85a.

No. 5. Finale, ist eben «o cchön erfunden, al«

gearbeitet und sehr wirksam, durch und durch ko-

misch, wa« sich im Zusammenhalten der Töne und

Situationen, wie gewöhnlich, entwickelt und sieg-

reich vor die Sinne stellt. Der Schluschor ist schö-

ner gearbeitet als erfunden, besonders hebt ihn die

schöne Begleitung; nur ist er zu lang, obschon er

schnell vorwärts eilt.

Der Chor No. 6 ist wohl kräftig , streift aber

in einigen Wendungen, zu sehr an's Kirchliche,

was sich komisch ausnimmt, aber nicht nothwen-
dig hierher gehört; wir hätten ihn volkstümlicher

und neuer uniformirt lieber gesehen. Das Ucbrige

ist zweckmässig, leicht und wirksam komisch im
obigen Sinne.

No, 7. Das Duett zwischen den beiden Lie-
benden hebt sehr sinnig mit dem Eingange ihres

ersten Duells, nur in schnellerer Bewegung, an. Sehr
sangbar und lieblich, ausgenommen die Wiederho-
lungen im Allegrello „bleibt unerfüllt", die «ich

ohne Grund in's Komische drängen. —
No. 8. Arie der thronsüchligen, bösen Agrip-

pina, bravourmässig, wäre in neuerer Form will-

kommener, trotz dem, da«« wir die Meinung des

Componisteu recht gut begreifen; sie greift nicht

durch und so geht «ie und die Arie ziemlich ver-
loren. Scheint sie doch sogar den Componisten
für das folgende Terzett , das freilich nicht «einen

Licblingsinhalt ausspricht, bedeutend erkältet und
maU gemacht zu "haben. Selbst noch Aüdena Arie
(No. 1 o) ist nicht au« seinem innigsten Gefühl ge-
kommen, «ie üt noch gesucht und zu künstlich.

Das Quartelt (No. 1 1) schreitet zwar frischer, doch
liegt das Bessere mehr in der Begleitung, als im
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Gesänge; es hebt sieh aber bald, hält nur am
Schlüsse nicht ganz aus, ob es gleich sehr kräftig

endet. Das Finale No. 1 a hat sehr wirksame Stel-

len, ist tüchtig gearbeitet, nur uhue Noth in Aol-

chen Formen, die man jetzt nun einmal alt nennt.

Dagegen ist Tanz und Chor der Gärtnerinnen in

jeder Hinsicht schön und muss überall gefallen.

Des Carlino Gesang hat vor Verdruss das Hof-
mäunische vergessen, was er doch nicht sollte. —
Wir sind idyllischer Natur, die Gärtnerinnen ge-
fallen uns schon wieder am besten. Die „seltsa-

men Wunderdinge" sind auch sehr hübsch. So
zeichnet sich das Terzett (tempo di Meuuello) vor
den übrigen Sätzen wieder aus ; darauf der Tanz I— und vom Lachchor der Hofieulc bis zum schwar-
zen ßude. Es werden sich auch nicht Alle au die

vielen Wiederholungen slossen : „fort auf dem näch-
sten Pfade", wodurch er zum langen wird, denn
die Modulationen wissen die Zeil zu kürzen.

Im drillen Acic singen die unzufriedenen Kauf-
Ieule ihren Chor, den sie das erste Mal in Dur
sangen, jetzt in Moll, sehr ergötzlich zu hören.

Die Enlschwärzungs-Sccnc wirkt gut, sehr gut;

wenn das Terzelt ein abstechenderes Motiv erhal-

ten hatte, würde das Ganze noch geistvoller uud
frischer leben. — Alidens Arie No. i5 ist uns

für diese schlichte Tröstuugsmelodie zu verziert;

eine Cavatine wäre hier zuträglicher; der gany.e

Gang der Arie nähert sich ihr von selbst schon,

wird aber durch Einiges iu"s Schwankende geslellt.

Das Duett Fortunats mit Agrippiuen ist leicht und
schnell vorübergehend, wie die Versetzung nach
einem Kloster Siciliens, durch Hülfe des wieder-
erlangten Wünschhülleins. Hier singen nun ge-
rade die Nonnen zur Orgel einen dreist. Chor, zu

welchem die beiden LuAdurchsegler ihre Gefühle

«ingen, wozu das Orchester sehr angemessen figu-

rirt. Vortrefflich bis zum Amen der Nonnen ge-

halten. Dagegen will uns der -j- Tact des All. molto

dieser Situation nicht ganz angemessen erscheinen.

Der Mann hat am Gelingen der Darstellungen de«

Bösen zu fühlbar zu arbeiten. Es geht ihm wie
dem Geiste im Hamlet, wenn er vom Sohue eine

Priese nimmt; er niessl, weil er den Spauiol uicht

mehr gewohut ist.

No. 17. Der König singt für einen König
mitunter ein wenig zu ungewöhnlich; er lässt sich

in's Moduliren uud in Rouladen ein, was die Maj.

nicht ihuu sollte. Nach einem ausdrucksvollen Pa-

rademarsch singt der Chor der Uofleutc in glei-

chem Tempo. Und der König befiehlt Hochzeit

der Tochter mit Pedro, weil Fortunat nicht da i»t,

der sich jedoch glücklicher \Vcise während des

folgenden schönen Marsches einstellt und im kur-

zen All. mollo grosse Freude anrichtet, welche zu-

erst (No. 18) die beiden Liebenden und der kö-

nigliche Herr Vater in einem angenehmen Terzett

ausdrücken, das durch Carlino's Beitritt zum gefäl-

ligen Quartett sich erhebt. Im Schlusschor wird
die Freude allgemein und drängt sich im raschen

y Tacte zum fröhlichen Ende.

Es enthält also diese Oper treue Arbeit, gute

Haltung, viel Charakteristisches und Angenehmes
auch für häusliche Unterhaltung. Dennoch ist die

Oper bis jetzt von unsern vaterländischen Bühnen
nicht unter's Publikum gebracht worden. Dagegen

haben sie uns unterdessen Manches gegeben, was

sich weder dem Texte noch der Musik nach die-

sem Fortunat an die Seite stellen darf. Der Verf.

schreibt davon in seiner Vorrede Folgendes:

„Viele deutsche Bühnen, die wohl ein ge-
rechte» Missliauen in die Fähigkeit eines einzelnen

Künstlers haben können, habcu eiu ungerechtes

Misslraueu in die deutsche Kunst überhaupt (d. h.

im Opernfache), so wie sie vielleicht ein unge-

rechtes Vertrauen zu den italienischen und französi-

schen Kuustwerkcn überhaupt hegen, und «findigen

so gegen den heiligen Geisl deutscher Kunst." —
Das isl, wie wir Alle wissen, die alte Klage

uud die alle Ehre teulscher Künstler, dass sie sich

selbst immer haben heben uud ihrer Kunst nur

durch sich selbst haben Eingang verschaffen müs-
sen. Es liesse sich viel darüber reden, wäre die

Mühe nicht verloren. Einen guten Rath will ich

nur herschreiben, den nehmt euch, meine teutschen

Kunstfreunde, wenn ihr soust wollt, zu gefälliger

Ueberlegung: Thut in euera Charakterdarslellungcu

so wohl und lasst die Hölle ein Bischen besser los,

uicht etwa in der Instrumentation , da ist sie schon

los: aber so ein wenig in der Situation, in der Er-

findung und im Gesänge. Ihr sollt seheu, es wirkt.

Es soll sich jetzt einmal gar kein ehrliches Ge-
schäft ohne infernalische freundschaftliche Beimi-

schung abmachen lassen. Freilich wäre es zu viel

und nicht eben vortheilhaft, wenn Einer der Un-
sern eineu förmlichen Conlrakt mit ihr abschlies-

seu oder sich gar mit eigenem Blule unterzeichnen

wollte. Das nichl: aber sie muss doch noch mit

eiuiger Wahrscheinlichkeit glauben können, sie

könne einen noch ci wischeu. Das ist ihr schon
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genug, um hulfreichen Antheil an euren Seelen zu

nehmen, denn gar zu klug war sie im Grunde nie.

Auf diese Art hilft man ihr am besten durch ver-

nünftige Einmischung zu ihrem glücklichen Ver-
derben, d. i. zur Besserung. Wer aber glaubt,

es ist mit ihr nicht gut spassen, der wundere sich

nicht, wenn die Theaterdirectionen nicht seiner

Meinung sind, denn diese spassen alle mit ihr und
wissen aus Erfahrung, wozu das gut ist.

G. IV. Finl.

N elrolog. Dorette Spolir.

Wer diese ausgezeichnete Frau «ls Künstlerin

und als Hausmutter kannte, muss ihren grossen

Verdiensten in beiden Rücksichten die höchste Ach-
timg zollen. Sie wurde am a. Dec. 1787' in Go-
tha geboren, wo ihr Vater, Hr. Svheidlef, Kara-

mermusikus, und ihre Mutter, aus der musikalischen

Familie Preising, geschätzte und gebildete Kam-
mersängerin war. In solchen Verhältnissen rausste

sich ihr musikalisches Talent früh entwickeln. Hier

lernte sie Spohr, welcher i8o5 in seinem 21. J.

golha'scher Concertmeister wurde, als fertige Pia-

noforte- und Harfenspielerin kennen. Ihr Harfen-

meister war der damals geschätzte Bachofen. Als

sie 1806 Spohr's Gattin geworden war, widmete

sie sich der Harfe mit solcher Ausdauer und so

grossem Erfolg, dass sie auf den Kunstreisen mit

ihrem schon damals hochgefeierten Galten alle Hö-
rer entzückte, so dass Heiden von allen Orten her

der wärmste Beifall öffentlich gespendet wurde.

Weil nun damals die Harfe sich nur weni-

ger und meist von französischen Componisten zwar

dem Instrumente angemessen und eflectuirend ver-

fertigter Solostücke erfreute, deren innerer Werth
keinesweges dem äusserlich Glänzenden entsprach:

so verfasste L. Spohr viele Compositionen für die

Harfe in seiner eigentümlichen, teutschen Weise, die,

vom Alltäglichen abweichend, freilich die Schwie-

rigkeiten für die Ausübung auf diesem an sich

schweren Instrumente bedeutend vermehrte. Al-

lein die Liebe zum Gatten und zu tieferer Kunst-

begeisterten die innige Kunstgeweihte 'so, dass sie,

alle Hindernisse besiegend, wie ein Genius frei

über allen Schwierigkeiten schwebte, als strömten

die Ergüsse ihrer schönsten Empfindungen frei und

ungesucht in beseelte Lüfte und bezauberten alle

Herzen. Nur sie vermochte es mit solcher innern

Poesie, das Schwierigste zu durchdringen und zu

verherrlichen. Nur selten wagten sich andere Har-

fenspieler an diese wahrhaft geistvollen Erzeugnisse
der Muse unsers Spohr's, die am schönsten und
höchsten namentlich in den meisterlichen Sonaten
für Harfe und Violine sich aussprechen und über-
all, wo sie nur von diesem geehrten Paare vor-
getragen wurden, den lebhaftesten Enthusiasmus
erregten. Es wäre ein Verlust für die Kunst, wenn
diese edeln Meisterwerke nur darum der Welt un-
zugänglich bleiben und nicht durch den Druck ver-

öffentlicht werden sollten, weil die meisten bishe-

rigen Harfenspieler, meist französische Virtuosen,

die Mad. Spohr weit überragte, sie nicht zu er-

fassen verstanden. Sie sind so rund, ganz und ge-

diegen in sich selbst und geben einen viel höhern
Genuss, als alle Concerte für Harfe und Orche-
ster, die Spohr anfangs gleichfalls schrieb, sie aber,

als dem Instrumente weniger angemessen, wieder
aufgab, dass wir uns mit Wonne dieser Meister-

vorträge des geliebten Künstlerpaares noch jetzt

dankbar erinnern. Es gab keine Kunstreise, wo-
hin aio ihren Gatten nicht begleitet hätte. Auch
nach England begleitete sie ihn 1820; auch von
London aus wurden Beide mit gleicher Ehre öf-

fentlich und nach Verdienst begrüsst. Von jetzt

an wurde leider ihre Gesundheit so wankend, dass

sie auf den Rath der Aerzte und nach ihrem ei-

genen Gefühl das Spiel der Harfe aufgeben musste.

Ihre Liebe zur Kunst hiess sie nun das minder
nervenanstrengende Pianofortespiel wieder ergrei-

fen, worin sie, wenn auch nicht in neu glänzen-

der Bravour mit den grössten Virtuosen aller neue-
sten Zeit wetteifernd, durch ihr sinniges, vollgei-

stiges Spiel alle Herzen zu gewinnen wusste. Die
I Lbbe ihres Gatten schuf auch jetzt wieder mehre

vortreffliche Tonstücke für Pianof. und Violine,

namentlich das bekannte grosse Quintett mit Be-
gleitung von vier Blasiustrumenten, welches dio

Meisterin in den ersten Jahren ihres Aufenthalts

in Cassel noch einmal öffentlich vortrug. Es war
das letzte Mal ihres öffentlichen Auftretens; von
jetzt an zog sie «ich ganz in den Kreis, ihres glück-
lichen häuslichen Lebens zurück. Betrauert von
Allen, die sie kannten, verschied die hochgeehrte

Künstlerin und von den Ihrigen innig geliebte Frau
am 20. Novbr. i834.

Nachrichte k.

Coburgs im Januar. Am i5. Dec. wurde
hier Frdr. Schneider'* Weltgericht, und zwar sehr
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gelungen,' unter Leitung des Kapellmeisters Hrn.

Lübcke, aufgeführt, was den Freunden ernster

Tonkunst um so lieber war, da seit 10 Jahren

und darüber hier kein ganzes Oratorium zu Ge-
hör gebrncht wurde. Grosse Musikfeste sind al-

lerdings auch unter uns zu Stand und Wesen ge-

fordert worden, allein man hörle nur Bruchstücke,

deren Ausführung zuweilen wohl auch für Discant

uud Alt eine unterstützende, die Gesangstimme

blasende Oboe und Clarinette nöthig machte. Die

Anzahl der diesmal beschäftigten Personen belief

«ich mir auf 90, allein dafür waren es auch nur

solche, die wirklich etwas leisteten. Unsere Ka-
pelle ist ausgezeichnet gut; sie besteht aus unge-

fähr 4o Mitgliedern; fast an jedem Instrumente

stehen tüchtige Leute. Bekannt sind die Herren
G. Kummer (Flötist und Componisl), Jacohi (Fa-

gottist und Coinponist), die Hornisten Koch (Com-
ponist) und Ley. Unsere Blechinstrumente, na-

mentlich die Trompeten, sind vorzüglich; nur die

zweiten Geigen und das Violoncell hissen bis jetzt

»och Manches zu wünschen übrig. Am vorlheil-

hafleslen zeigt sich das Orchester bei der Oper,
dagegen werden Ouvertüren und Symphouiecn in

den Concerten nicht mit sonderlicher Aufmerksam-
keit vorgetragen. Wir besitzen in der That sehr

brave ConGerüsten , und dennoch wird der Ken-
ner nur selten befriedigt, weil die Wahl der Con-
certstücke nicht immer die beste ist. Bei weitem
die meisten unserer Goncertspieler verstehen so

viel von der Selzkunst, dass sie sich ihre Pot-

pourri'« und Aehnliche« selbst verfertigen; diese

werden vorgetragen, wogegen Compositionen guter

Meister mehr, als gut ist, zurückbleiben. Es soll

dies ziemlich allgemein «ein: vorteilhaft ist es

schwerlich, weder für die Künstler noch für'« Pu-
blikum. — Unsere Oper war früher gut; jetzt

sind nicht alle Fächer nach Wunsch besetzt, für

welche man passende Subjecte hofft. Unter die

vorzüglichsten gehören: FräuL Weücelbaum, die

eine schöne Stimme, glückliche Geläufigkeit und
guten Vortrag besitzt, nur noch etwas mehr l'Ieiss

sollte sie billig auf ihre Pnrtieen verwenden; Mad.
Pabke, die sich mit voller, schöner Stimme, eiuer

guteii Schule und durch ein treffliches Spiel aus-

zeichnet, wozu ihr noch etwas mehr Kehlfertig-

keit zu wünschen wäre; nr. Johannes, Tenor, ist

im Besitz einer herrlichen Stimme, die noch der

Bildung bedarf, wie sein Spiel, das etwas zu steif

i«t. Der Chor ist zu schwach. Der Geschmack

des grössten Theile« uns er 5 Publikums ist, wie es

uns scheint, der jetzt herrschende. Französische

u. italienische Opern wechseln, nur teutsche kom-
men nicht an die Reihe, man müsste denn Luin-

paci vagabundus, die polnische Judenschenke und
dergl. rechnen. Im Theater Fra Diavolo, auf der

Parade Fra Diavolo, auf dem Balle Tänze aus Fra
Diavolo und im Concerte Potpouiri's daraus so

lauge, bis eine andere dieser Art an die Reihe

kommt. — In den meisten Städten Teutschlands

hnbcu sich Singvercine und Liedertafeln gebildet:

|

dass wir hierin nicht zurückbleiben, können Sie

' sich denken; auch wir besitzen Aehnliches. —
1 Noch im December geht unsere Kapelle und das

Theater auf drei bis vier Monate nach Gotha.

Dresden, am aa. Nov. Ali Baba, grosse

romantische Oper von Cherubini war durch öf-

fentliche französische und deutsche Blätter schon
' dem Namen nach bekannt. Bei den Kennern
1 kounte Cherubiui's Name nur ein gutes Vorur-

theil erwecken. Die Liebhaber liessen sich durch

j
die Nachricht von Paris, dass die Musik grössten-

|
(heils aus alten, früher verfertigten Stücken zu-

; sammengeselzt sei uud wenig Erfolg bei der Auf-

I

führung gehabt habe, dagegen einnehmeu. Die

!

Musik ward indessen einstudirt, was keine leichte

|

Arbeit war, da sie äusserst schwierig ist, und <un

j

oben biinerkten Tage, so wie nachher noch eiu

paarmal gegeben. Die Partie des Discautes an Mad.
Schröder-Devrient gegeben zu haben, schien inso-

fern ein MissgrifF, als diese Künstlerin durch Ei-

genthümlichkeit und Studiuni für'« hochtragische,

höchst leidenschaftliche Fach ausschliesslich geeig-

net , aus dieser vom Dichter malt gehaltenen Roll»-

nichts machen und daher auch kein Interesse da-

für empfinden konnte. Sie ist cu sehr Künstlerin,

um irgend eine Rolle zu verderben, uud so that

sie denn auch hier das Ihrige, aber in der Thal,

so schön die Musikslücke an sich sind, so passiv

ist der Charakter, um viel daraus cu machen.
Auch der Umfang der Stimmenlage «ehien nicht

ausschliesslich Mad. SeJuöder-Dcvrient zu verlan-

gen. Hr. Wächter, Ali Baba, und Hr. Schuster,

Nadir, die beiden Hauptrollen, der Erste Bau, der

Zweite Tenor, waren im Spiel und Gesang vor-

trefflich. Sie hielten die Oper, die, im Ganzen
genommen, wenig Theiinahme und gar keinen En-
thusiasmus erregte. Die Musik ist geistvoll, feu-
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rig, originell; und ich sollte kaum glauben, dass

das Ganze nicht sollte zugleich fertig worden sein,

da es ganz aus einem Gusse scheint. Die Instru-

mentirung ist brillant, oft ganz modern, und die

Composition des grossen Meisters würdig. Was
ihr schadet, ist der geistlose Text, der durch er-

müdende Wiederholungen zu ungebührlicher Länge

ausgedehnt ist. In zwei Acten, anstatt vier und

ein Vorspiel würde sie unbezweifelt unendlich

mehr gewirkt haben. Die Harmonie und die Dc-

clamation sind reich und mit grösser Sorgfalt, al-

lerdings etwas auf Kosten des Melodischen bedacht.

Die Ausführung von Seiten des Orchesters, trotz

der grossen Schwierigkeit, trefflich. Ein Reper-

toirstück wird die Oper nicht, allein es gereicht

Dresden zur Ehre, das neueste Werk eines so

würdigen Veteranen als Cherubini zur Aufführung

gebracht zu haben.

Am i4. Dec. Aloysia, von Maurer. Eine

recht angenehme Musik, im Genre des Colporteur

von Onslow, nur mit weniger Ausführung in den

Details. Aloysia von Dem. Schneider sehr brav

gesungen. Das Ganze machte kernen tiefen, aber

einen angenehmen Eindruck.

Am 5o. Dec. Der Wasserträger, von Che-

rubini. Ein bekanntes Meisterwerk. Die Titel-

rolle von Hrn. Gloy, der ein braver Schauspieler,

aber kein Sänger ist, die Gräfin von Mad. Schr.-

Devrient sehr schön gegeben. Lächerlich war der

Anachronisra des Coslümiers in einer Oper, die

1794 in Paris spielt und wo überall in Deutsch-

land das Militair in französischer Uniform mit

Feuergewehr erscheint, Hellebardierer in halb-

spanischem Costürae mit Hellebarden auftreten zu

lassen. Das Orchester hatte sonst den Ruf, nie

zu fehlen; heute kamen ein paar garstige Errata

vor. Ueberliaupt ist es sonderbar, dass vor dreis-

aig Jahren die Zauberflöte, die Vestalin, Cortez

u. m. a. Opern trefflich gegeben wurden, wobei

der sei. Kapellmeister Seidelmann als Dirigent kei-

nen Finger regte, während jetzt, wo die Musik

seitdem so sehr fortgeschritten ist, von der ersten

Note der Ouvertüre bis zur letzten der ganzen

Opei« das hörbare und sichtbare Tactiien nicht

aufhört. — v. Miltitt.

Italien. Sommer-Stagione und Herbstopern.

Königreich beider Sizilien.

Palermo. Mit unserm Tealro Carolino ging's

diesen Sommer nicht am Besten. Weder Raimon-

di's Biglietto stornato, noch CordchVs Marilo di-

speratp, noch andere ältere Opern konnten »ich,

der Sänger wegen, auf der Bülme erhallen, wes-
wegen auch die Aufführung von Raimondi's neuer

Oper, il Barone Feudalaiio, verschoben wurde.

Gegen Ende August kamen neue Sänger an, dar-

unter die Toldi, die Sedbeeck, die beiden Tenore
Maz. a und Gamberini. Man studirtc die Sonnam-
bula ein.

Hr. LuigiSomma, Dilettant, über dessen im
verwichenen Herbste löjj auf dem hiesigen Thea-
ter gegebene neue Oper, Adismauo in Scizia, mein
voriger Bericht bereits gesprochen, hat eine andere

beendigt, unter dem Titel: Rizzardo ed Ildegonda

und gedenkt sie in Neapel oder Mailand auffüh-

ren zu lassen.

Neapel. Von nnsern acht Theatern, den bei-

den königl. S. Carlo und Fondo, Teatro nuovo,

Fenice, Fiorentini, Partenope, S. Ferdinando und
S. Carlino, sind dermalen die vier erstem den

,

Opern gewidmet. Ist S. Carlo geschlossen, so ist

das Teatro Fondo offen, in dem meist Opere buffe

und semiserie, in beiden aber bekanntlich nur 1 80
Opem contractinässig jährlich gegeben werden. Daa
Teatro nuovo ist ein der melodramatischen Thalia

gewidmeter Tempel und das einzige Theater in Ita-

1
lien, das «ich einer immerwährenden Thätigkcit

|
rühmen kann, in der Regel nur Opere buffe gibt

< und sogar das Ballet ausschliesst ; es behält auch,

so viel e* die neuem Zeiten erlauben, seine alte

I
Pliysionoruie und seinen alten Nalionalcharaktcr

bei. Auf dem Teatro nuovo hört man auch öf-

ters das Recitativ in Prosa, mitunter im neapoli-

taner Dialecte, worin sich der Buflo besonders als

Actcur auszeichnen soll. Hier werden jährlich viele

neue Opern um sehr wenig oder gar nichts, zum
Tlicü von austretenden Couservatoriums-Zöglingen

' und andern Anfangern geschrieben, wodurch mau
dieses Theater so zu sagen als eine prakt. Schule

' für angehende Opcrncompomstcn betrachten kann.

Die Fenice mag übergangen werden.

Was nun diese Sommer-Stagione im Allge-

J

meinen betrifft, so boten die beiden königl. Thea-
ler nichts neu für sie Coraponirtes dar und allent-

halben erklangen meist Donizetli'sche Opern. Auf
S. Carlo gab man von ihm den Esulc (dreimal),

die Parisina (siebenmal), Auna Bolena (dreimal),

Elisir (einmal); von Mercadaule die Normannt
(sechsmal) ; von Rossini die Donna del lago (vier-

mal); von Coccia Caterma di Guisa (hier noch
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»fernab aufgeführt— sechsmal) | von Mozart Don
Giovanni (sechsmal). Auf dem Teatro Fondo: von
Donizetli Furioso (fünfmal), Ajo nell' imbarazzo

(sechsmal), Elisir (viermal); von Bellini .Beatrice

di Tenda (viermal); von Fioravanti Cantrici vil-

lane (fünfmal); von Herold Zampa (zweimal). Auf
dem Teatro uuovo : von Donizetli Furioso (eilfraal),

Otto mesi in dae ore (dreimal); von Bellini Son-
nambula (a6mal); von Ricci Scaramuccia (zweimal).

Die* wäre beiläufig der muaikal. Barometer-

stand in Betreff der Aufnahme der resp. Opern.
Nun zum Besondern. (Teatro S. Carlo.) Wie be-

reits im vorigen Berichte angezeigt, machten Mer-
cadante's Normanni wenig Glück. Hiesige Jour-

nale geben dem armen Musikdirector Coccia die

Schuld, er habe die Oper vorsätzlich verstümmelt

und verhunzt; allein erlhat nicht* mehr und nichts

Weniger, als was ihm die heutigen gebieterischen

Sänger vorschreiben. Den 19. Juni gab man aber-

mals Douizftli's Esule. Möglich, dass in der mit
Kabalen kämpfenden neuen Theaterdirectiou ei-

nige Veränderungen vorgegangen, denn das Publi-

kum war ausgelassen lustig, applaudirte Stücke, die

gar nicht ansprachen, und lief, noch bevor das Bal-

let endigte, nach Toledo, S. Lucia, Posiiipo, um
die von einem herrlichen Monde zum hellen Tage
umgewandelte Nacht im Freien au gemessen. Wäh-
rend dieser Zeit wurde auf dem Theater de' Fio-

rentini die Comedie Don Giovanni Tcnorio derb

ausgepfiffen , was einige hiesige Journale, deren

Zahl die 5o übersteigt, als ein hässliches Vorspiel

(brutto prcludio) zu Mozarl's so eben in die Scene

gehenden Don Juan betrachteten. Aber so pracht-

voll auch diese Oper am Geburtstage der Königin

Mutter, den 6. Juli, in die Scene gesetzt wurde,

*o verunstalteten sie doch grösstenteils Orchester

und Sänger (Lablache ausgenommen), weil Mozart
anders begriffen, gesungen und gespielt werden muss,

als Rossini, Pacini u. s. w. Eine Zeitschrift meinte,

die Sänger haben daher nicht glänzen können, weil

dieser Moxart'schen Musica snpieutissima e filoso-

fica (sie) der Stempel des musikal. Roraanlieismus

der heutigen Oper fehlt..... Die Sänger waren:

D. Giovanni (Crespi), Leporello (Lablache), D. Anna
(Unger), D. Elvira (DelSere), Zerlina (Tacchinardi),

Maaetto (Costantini), Commendatore (Natale). Wie
gesagt, Lablache autgenommen, machten alle übri-

gen Sänger ihre Rollen eben nicht vortrefflich. Zer-

lina war überdies für die Tacchinardi au tief (sie

Song ihre Arie mit obligatem Violuncell iu G), jene

der D. Elvira zu hoch für die Del Sere. Eine

weit glänzeudere\Aufhahme fand einige Tage nach-

her Donizetti's Parisina, vom anwesenden Maestro

in die Scene gesetzt. Hier war Alles wieder iu

seinem Elemente: Orchester, Sänger, Trommel,
Pfeifen, Serpent, Bande und die — lieben Ohren.
Die nach neun Jahren zur hiesigen Scene zurück-
gekehrte Unger, Duprez und Cosselli erregten En-
thusiasmus und die neue Theaterdireetion freute sich

ungemein darüber. Die Ronii de Begnis glänzte

hierauf abermals in der Anna Bolena. Mit dem
Abgange der Unger Ende Jul. nach Livorno über-

nahm die Del Sere die Rolle der D. Anna und
die Zappucci jene der D. Elvira, wodurch der D.

Juan aus dem Rege» in die Traufe kam. Einmal

gab man ihn sogar in Gesellschaft von Donizetti's

Elisir, was den musikal. Haut gout des sogenann-

ten Teatro Massimo beurkundet. Coccia's Catte-

rina di Guisa zog wenig an, eben so Pedrazzi, der

in dieser Oper zum ersten Male auf S. Carlo's Scene

sang. Endlich gab man noch in dieser Stagione

Rossini's Donna del lago , mit einem eingelegten

Duett und Quartelt aus dessen Bianca e Falliero,

worin die Tacchinardi, die Dabedeilhe mit einer

artigen Altstimme, Winter und Pedrazzi sangen.

Bcllini's jüngste Oper Beatrice di Tenda, auf

deren musikal. Physionomie deutlich au lesen ist:

alt und schwach bin ich, kämpAe noch in ihrer

ersten Vorstellung (18. Juli) auf dem Teatro Fondo
mit so manchem Ungcmache. Orchester und Chöre
gingen nirht gut, die l>el Sere (Agnese) hatte Hals-
weh, die Rollen di-s Filippo und Orombello waren
etwas zu hoch für Cossclli und Winter, das erste

Kleid der Tacchinardi war nicht schon gemacht;
demungeachtet wurden die Singer stark beklatscht

und mehrmals auf die Bühne gerufen.

Die obenerwähnte häufige Wiederholung der
Sonnarabula auf dem Teatro nuovo beweist aber-

mals , dass die Prima Donna Tavola vom Mailän-

der Conservatorium sich immer mein- die Gunst

des hiesigen Publikums erwirbt. Un' avventura di

Scaramuccia von Ricci, die in der Hauptstadt der

Lombardei so sehr gefällt, hat hier wenig intcres-

sirt. Ausser den augezeigten übrigen Operu gab

man noch eine neue von einem neuen Maestro na-

polilano, Namens Luigi Orsini, betitelt: l'Ermo di

Senloph; ihre schwache Musik erhielt sich kaum
dreimal auf der Scene.

Ein wahrhaft edler Zug von Lablache , Vater

einer tahlreichcn Familie, war es, dem alu-u Buflb
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Bene Jetti und dem Tänzer Ferrante, beide im ver-

armten Zustande, seine diesjährige Beneficevorstel-

lung am 5o. Juli an überlassen. Die Aufnahme
des grossen und grossmüthigen Künstlers an diesem

Abende entlockte manchem Zuhörer eine Thräne.

Die Einnahme betrug netto 861 Ducati (ungefähr

85 o sächsische Thaler) ; da aber contractmässig ein

Drilttheil von dieser Summe der Theaterdirection

gehörte , so steckte sie es auch hübsch in die Ta-
sche, und Lab lache konnte seinen Freunden nur

574 Ducati geben. Hierbei fällt einem unwillkür-
lich ein anderer schöner Gebrauch in Italien ein,

wo fast in allen Gasthöfen u. s. w. die Eigentü-
mer einen Theil der den Dienerschaften zufliesscn-

den Trinkgelder ebenfalb) contractmässig für sich

in die Tasche stecken.

Den 8. August starb in einem 73jährigen Al-

ter der von hier gebürtige , vornehmlich durch

seine Oper La Pietra simpatica bekannte Maestro

Silvestro di Palma.

Societä filarmonica napolitana. — Zu so

manchen Sonderbarkeiten auf dieser Erde gebort

wohl auch, dass, während viele, selbst ziemlich

kleine Städte in Italien ihre philharmonischen Ge-
sellschaften, mitunter sehr alle und sogar doppelte

haben, Neapel noch bis zu diesen Sommer keine

aufweisen konnte. Ende Juli erschien die Einla-

dungsschrift. Der König hat dio Gesellschaft ge-

nehmigt. — {Votu. folgt.)

Kurze Anzeigen.
Le Pri aus Clercs {Der Zweikampf), Opira en

5 Jc.te», Musique de F. Herold, Ouvertüre et

Air* arrangi* p. le Pianof. par Ch. Rummel.
Mainz, bei B. Schott 's Söhnen. Pr. af Thlr.

Auch diese viel aufgeführte, hinlänglich be-

kannte u. hier beurtheilte Oper erhalten die Freunde

solcher Unterhaltungen auf die gewohnte Weise gut

spielbar und nett ausgestattet. Das ganze Werk mit

Weglaasung der Worte zählt 78 Langfolioseiten.

Vier Gedichte, eine von Gothe u. 5 vom Grafen

v. Ploten t für ein« Singstimme mit Beglei-

tung dee Pianof. in .Musik gesetzt von Fron*
Weber. Op. 7. Ebenda seibat. Pr. 13 Gr.

„Meine Roh' ist hin" ist einfach, melodisch

nnd leidenschaftlich , wird nicht wenigen Sängerin-

nen lieb sein, wenn auch nicht Gre Ichens Geist

darin leben sollte. Zwei Lieder aus dem „Schatz«

des RhampsinitM werden den Meisten zusagen und
das letzte aus Tristan und Isolde nicht weniger,

wenn in Glulh der Schmerzen und des Sehnens,

anstatt -im Erdenleben der Sänger seine Liebe fin-

det. Die Texte sind sämmtlich solches Inhalts.

Der Choralfreund oder Studien für dae Choral-

spielen, componirt von Ch. H. Rink. Dritter

Jahrgang. .Heft 3 u. 4. Ebendaselbst. 1 854.

Das erst vor Kurzem wieder angezeigte, mit

grossem Beifalle aufgenommene Werk hat sehr ra-

schen Fortgang. Einrichtung und Wesen desselben

ist allgemein bekannt, so dass wir der Anzeige

nichts Neues beizufügen haben.

Notix. Der Kapelim. Hr. Franz Morlacchi be-

richtet in einem Schreiben , dass der geehrte Greis

Zingarelli, sein Lehrer, nicht todt ist, wie franzö-

sische Blätter meldeten; Z. hat ihm am 37. Dcc.

ans Neapel eigenhändig geschrieben, dass eine bei

ihm von nnserm geliebten Könige von Sachsen be-

stellte Messe fertig und bereits abgesandt sei. Diese

wird also wohl nächstens in Dresden zur Auffüh-

rung kommen, worüber der nähere Bericht in un-
sern Blättern nicht mangeln wird. — Heber den

wackern Buffb Benincasa, welcher am 6ten d. M.
in Dresden verstorben ist, wird nach Empfang si-

cherer Notizen baldmöglichst berichtet werden.

.Anzeige
TOD

Verlags - Eigenthum.
Im Verlage der Unlerxcicbnelen enckeint mit EJgen-

Variations
pour le

Piano Forte
rar un theme de l'Opera

Lestocq de D. I.E. Auber
compoilei par

Francoia Hunten.
Op. 69*

Malas, d. 18. Decbr. i834.

B. SuhottTe Söhne in Haine, u. Antwerpen.

E. Troupenae in Paris.

D*Almaine u. Comp, in London.

Leipeig, bei Breitkopf und Härtel. Redigirt von G. W. Fink unter seiner Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 28'»" Januar. N=. 4. 1835 '

Geaangbildungaweeen in der Schweix,
VII.

Die specialisirten Kunstgattungen.

wer im Kunstgebiete als Componist oder Me-
thodist,- schaffend oder vermittelnd, einwirken will,

iu diesem Gebiet aber falsche Cultur mit achter
vermischt findet, der hat immer zweierlei zu thun,

hat theils wegzuräumen, theils herbeizuschaffen,

mithin zu simplificiren und zu amplificiren. Dies
war und ist vollends nothwendig zum Behuf der
KnmWerbreitung, wornach möglichst Viele im Volk
für die Kunst Sinn und Geschick bekommen sollen,

thälig (ausübend) Anlheil zu nehmen. Dabei ge-
beut noch die Kunslpraxis , als Lebenspraxis, den
Menschen in ihren zufalligen, durch Sillen und Ge-
bräuche gegebenen Lebensverhältnissen entgegen zu

kommen. Dies geschah und geschieht:

a) Mit der neuen Kunstgattung des Männer-
rWgesanges. Will man erlauben, dass der Dar-
steller des Historischen hier allerrigentlichst als

rgo spreche? Hoffentlich; das suuiu cuique gilt

ja immer unter den Geschicblswahrheilsliebcnden,

und schon die Gerechtigkeit will Jedem das Eigene

als das Seinige zuerkannt wissen. Was wollte un-

längst der Ree. meiner Männerge«. in So. 16. i835
dieser Zeitung, indem er zu den aus meiner Vor-
rede allegirten Worten : „Ich habe den vierstimmi-

gen Männerchorgesang zuerst in Gang gebracht",

ein Fragezeichen einschob? — ich denke, er wollte

oder würde die Antwort, die er nicht selbst gab,

wenigstens erlauben. Sie folgt: Im Jahr 1810 stif-

tete ich in meiner Singanstelt den Männerchor und

im Jahr 1811 kamen meine Männerchöre, Lieder,

Rundgesänge und motettenartige Sätze, wie sie nun-

mehr in der „Gesangbildungslehre für den Männer-
chor" enthalten sind, bei Anwesenheit der Tagsa-

tzung cur öffentlichen Aufführung. Damals waren

in Deutschland für vierstimmigen Minnergesaug erst

die Quartetten von Michael Haydn, Call und Ha-
cker vorhanden. Dass e« keine Chorsätze sein soll-

ten, ergibt sich bei dem blosen Anblick sowohl au«

dem musikalischen Styl, als aus der Textauswahl.

Die Berliner „Liedertafel", die erste in Deutsch-
land, entstand später, oder gestaltete sich doch spä-
ter zu einem Männerchorverein. Sang mau um
jene Zeit auch daselbst, wie schon früher in den
Freimaurerlogen, im Chor, so sang man doch
nicht den Chor, den vierstimmigen; man hatte

ohne Zweifel den Singstoff nur so, wie er in der

umfassenden Bohemischen Anthologie enthalten ist;

man arrangirte das vorhandene Liederwesen, oder

arrangirte es nicht einmal; es waren Solo-Sänger
vorhanden; diese spielten die Rolle derCoryphäen
und die Masse fiel bei kurzen Chorstellen ein, ohne
Slimmenvertheilung, wie es sich eben gab und
wie's benagte.

Wurde den Männern mit dieser neuen Kunst-

gattung etwas dargeboten, das sie in den mannich-
faltigen bürgerliche*? Verhältnissen, wo, zumal in

einem Freistaat, Männer oft zahlreich zusammen-
treffen, leicht beuutzen konnten, so erhielten hin-

wiederum die blosen Singgesellschaften Zuwachs an
einem neuen eigenthümlichen Singstoff. Der Män-
nergesang, mit dem gewöhnlichen vierstimmigen

vermischt, contraslirt mit diesem so sehr, dass die

Wirkung der einen Kunstgattung durch die Wir-
kung der andern erhöht wird; wodurch die Sing-

stunden oder Singabende an Mannichfalligkeit der

Kunstwirkung und des Kunstgenusses bedeutend

gewinnen.

Der bisherige Singstoff besteht hier, nebst den

Gesängen der Gesangbildungslehre für den Män-
nerchor, in drei Sammlungen „Schweizer Männer-

grsang" und in einer Motetten-Sammlung ; daneben

iu dem euch für Männerchor arrangirten „Geseli-

schaflsliederbuch". Die Zahl dieser Männergesänge

steigt zusammen über 300 Nummern. Viele un-

4
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•erer Vereine singen Alles, auch die schweren,

tlieiJs mit Solo-Stellen durchmischten, thrits runim-
punetirten Sätze hinlänglich kunstgerecht und kunst-

fertig durch.

6) Der weibliche Chorgesang. Wenn in je-

der einzelnen Kunstform der Componist wesentlich

durch Conlraste wirkt, so ist die Contraslirungs-

kunst vollends da von überaus hoher Wichtigkeit,

wo sie unmittelbar vom Wesen der Mcuscl.eiiuatur

hergenommen wird. Dies geschieht, indem man
dem mannlichen Geschlecht das weibliche künstle-

risch gegenüber stellt. Ein weiblicher Sängerkrcis,

«o zur künstlerischen Selbstständigkeit gebracht, ist

zugleich als Culturerscheiuung eben so human als

schön. Wohnt im Manne und in der männlichen

Stimme mehr Kraft, so wohnt im weiblichen Ge-
schlecht mehr Anmuth; und so wird hier ein an-

und eingeborener Contrast im Leben der Mensch-
heit zur Veranschaulichung gebracht, wird durch

künstlerische u. kunstgesellige Veröffentlichung ver-

wirklicht. Wurde durch die Kunstgattung des Män-
nerchorgesanges die Kunst den schon bestehenden

Männergesellschaften aller Art beigebracht, so ist

hier die Kunstgattung des weiblichen die Veran-
lassung, der Stoff zur Bildung weiblicher Kunstver-

eine. Wirklich haben sich in verschiedenen Can-
tonen, sowohl in Dörfern als Städten, gleich bei

Erscheinung der „praktischen Gcsangschulc für den

weiblichen Chorgesaug" alsobald weibliche Siugge-

sellschafien gebildet. Von diesem Werke sind bis-

her zwei Hefte dreistimmiger Chorgesänge, 3o Num-
mern, erschienen. Das erste H#fl enthält Strophen-

gesänge, das ate durchcompouirlc Gedichte. Fort-

setzungen, auch vierstimmige enthaltend und auch
.mit SoJostellen untermischt, folgen bald.

Daran haben nunmehr die Gesangvereine aber-

mals eine Erweiterung, nicht blos Vermehrung, an

Singstoff. Vollends gestalten und steigern «Jch so

die öffentlichen Aufführungen zu Vocul-Comerten,
wo bald ein Männerchor, bald ein weiblicher, auch

«wei solche, ein männlicher und ein weiblicher

nacheinander, den vollständigen (gewöhnlichen vier-

stimmigen) Chor auf mannichfaliig wirkungsvolle

Weise contrasliren.

c) Der Wechselgesang. Dieser besieht in ei-

ner tpeciellen Contrastirung des männlichen und
des weiblichen Chorgesanges in then demselben
Tonstücke. Die Beobachtung, welche Jeder machen
kann, dass die Wirkung einer Chor-Compo&ilion,
wo stellenweise die beiden männlichen Stimmen zu

' singen haben, während die beiden weiblichen pan-

i
siivn, und umgekehrt, allgemein erhöbt wird (was

mau auch an den Nummern (sie fehlen im MS.) der

„Chorlieder für Kirche und Schule" erprobt hat),

musste den Compouisten zu einer besondern Lei-

stung hierfür veranlassen. Dazu mussten aber neue

Gedichte geschaffen werden, die in vielen ganz klei-

;

neri, parallelisii ten Tcxlphrasen zum häufigen AI-
terniren der Stimmen sich eigneten und so einen

anliphonischen Chorstyl, auch mit kunstgerechter

Berücksichtigung der Poesie, möglich machten, des-

sen Bedürfnis sogar die Kirche früherer Jahrhun-

derte schon fühlte, als die Kunst der Harmonie
und damit auch der Chorgesang noch in der Wiege
lag, die Poesie aber hierfür noch keineswegs künst-

lerisch ausgeprägt war.

Diese Kunstgattung, die beiläufig die Choristen

im Toncinsetzen übt und zum Pausenzählen zwingt,

ist zugleich das artistische und ästhetische Vorbil-

du/igsmiUcl auf den doppelthbrigen Gesang; wor-
über später das Nähere. — Hiervon ist indess

erst ein Heft erschienen; ein zweites und drittes

liegt aber druck fertig vor.

—

Damit wären diejenigen Kunstgattungen darge-

legt, welche bisher durch Herausgabe (und zwar

in durchgehen ds ungewöhnlich wohlfeilen Stimmcn-

bläUern, was auch zur Thal gehört, die auf Vcr-

miltelung der Kunst au das gesnmmle Volk ausgeht)

Eigeuthum der Singgescllschaflen geworden siud.

Es folgt nunmehr die Daileguug weiterer und

höherer Kunstgattungen, welche, zwar bisher noch

nicht im Druck erschienen, langst und jüngst au

meinen Singanslalten vorgekommen, auch abschrift-

lich an die vorzüglich herangereiften Singvereine

in verschiedenen Cantonen milgelheilt wurden und

dort, gleichwie bei mir, mitunter zur öffentlichen

Aufführung gelangten. Diese über die Vierslim-

migkeii hinausgehenden, schon dadurch höher lie-

genden Kunstgattungen dürften auch für den höher

;
stehenden und Höheres fordernden Kunstkenner ein

erhöhtes luteresse gewähren. —
AU Vorwort zu der hiermit angekündigten

Darlegung und zugleich als Nachwort zu der bis-

herigen muss ich übergangsweise einen Gegenstand

zur Sprache bringen, der meines Erachtens wegen

seiner hohen Wichtigkeit für Kunstbildung und

Kunstvei breitung von den Berathern unserer mu-
sikalischen Zeit-Cultur— es ist sehr zu wünschen,

auch iu diesen Blättern — umständlich besprochen
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und durchbesprochen werden tollte bis zur endli-

chen Verständigung.

Ea liegt in meiner Compositiona-Weise , und
zwar in allen meinen Kunstgattungen , mit Aus-

nahme der Choräle, etwas im Durchschnitt Vor-
herrschendes, das «war nicht in dem Sinn, wie

die dargelegte Eurhythmie und die Polyrhythraie

zwischen Ton und Wort, eine stylistische Eigen-

tümlichkeit ist, das nicht eigentlich zum Styl gehört,

sondern, auf einem psychologischen Princip beru-

hend, nur gewissermaassen in den Styl übergetra-

gen wurde.

Der Mensch überhaupt fühlt sich singlustig,

wenn er sich gerade in belebtem Gemüthsxustande

befindet, oder er will durch Singen sich beleben.

Er mag sich etwa in minder belebtem Zustande

auch durch Gesang trösten wollen, dann aber lä'sst

er sich lieber von Andern vorsingen. Hingegen

in seinem belebten oder Belebung suchenden Zu-
stande singt er gern, wenigstens stellen- und stück-

weise, so geschwind als er spricht. Je fähiger

und fertiger schon der angehende Sänger wahrend

seiner Lernzeit wird, desto mehr erfreut er sich

dieser seiner Fortschritte und es freut ihn , seine

Fertigkeit singend, durch allmähliges Geschwinder-

singen, zu steigern. Ebendieselbe psychologische

Erscheinung haben wir allgemein an alleu unsern

aeit längerer Zeit bestehenden Schweizerischen Ge-
sangvereinen; unsere Sänger singen weit am liebsten

Allegro, und unsere vornehmsten Sang-Directorcn

nehmen und geben diese Geschmacksrichtung im-

mer mehr, indem sie in den öffentlichen Auffüh-

rungen oft zwei Allegro, nicht aber zwei Adagio

auf einander folgen lassen. Dabei bilden wir uns

keineswegs ein, wir Schweizer seien belebtere Men-
schen und daher fertigere Sänger, als Andere, als

überhaupt die Deutschen. Wohl aber glauben wir,

es müssen andere Gründe sein (deren Erörterung

später versucht werden soll), warum es sich in

Deutschland nicht so verhält. Vorläufig wollen wir

nur eine specielle Erörterung, bezüglich auf eine

specielle Kunstgattung, diejenige des Männerchors,

vornehmen. Hier ist bei den Deutschen das Miss-

verhältniss äusserst auffallend — oder wo sind die

schönen Allegro-Lieder ? Es kann zwar auch dem
Besitzer einer Musikliandlung, der seit einer langeti

Reihe von Jahren sich'» zum Beruf macht, die

neuen Erscheinungen, und zwar jeden neuen Autor

an seinem Op. % zu prüfen, bei der immer stei-

genden Fluth der neu erscheinenden Musikalien

Dies und Jenes entgehen. Wir würden uns da-

her gar schön bedanken, wenn man nur — allen-

falls in diesen Blättern — schöne Allegro-Lieder,

die» sich, mit würdigem Text, zu öffentlichen Auf-
fuhrungen eigneten, bezeichnete oder uns angäbe,

in welchen Sammlungen berühmter oder unberühm-
ter Componisten sie enthalten seien. Ea kommen
in den Textbüchelchen unserer öffentlichen Auffüh-
rungen Composilionen von mehr als 5o deutschen

Männergesang-Componisten vor— ein Beweis, das*

wir uneiuseitig alles Vorhandene in unsern Kreis

zu ziehen suchen. Bisher waren wir aber nicht

so glücklich, einen einzigen von diesen allen bei

unserm Publikum sein Glück machen zu sehen,

und müssen es zunächst dem Allegro-Mangel zu-
schreiben. Vorzüglich beliebt wurden bei uns ei-

nige Lieder von Kreutzer, jedoch ist darunter kein
einziges Allegro — ein Beweis, dass wir auch
Sinn haben für das Nicht-Allegro, wenn die Cum-
position nur gut ist.

Ueber die Wichtigkeit des Allegro-Geaanges
auch für Volksbildung wäre Manches zu sagen.

Hier nur dies: die Sänger werden dadurch ein-

rhythmisirt, werden als Choristen in den Chor
eingegliedert; sie gewöhnen sich an genaues Zu-
sammentreffen

, singen wie aus Einem Mund, Da-
durch erst wird der Chor tu einer menschlich
giossarligen Vielgestalt, mit Novalis zu sprechen,
zu einem collectiven Menschwesen, das in eine

völlige Einheit concentrirt erscheiuL

Hans Georg Nagelt.

Rbcbksionbm.
Quartetto p. le Piano/., Violon % Viola et Vioi

loncelie composd — par fV. G ahrig. Oeuv. 4.

a Leips., chez Breitkopf et Härtel. Pr. lf Thlr.

Wir besitzen unter der Menge teutscher Künst-
ler eine gute Auzahl solcher Männer, die mit in-

nerm Berufe zur Kunst eine gute Schule verbinden,

die sowohl im Contrapunkt als in technischen Fer-
tigkeiten unter die Tüchtigsten gehören, im Vor-
truge der trefflichsten Musikwerke ond in eigenen

Composilionen diese Vorzüge Idar beurkunden, und
dennoch viel längere Zeit und weit stärkere Gei-
stessnstrengungen nölhig haben, bevor ihr Na ine

den Einfluss gewinnt, den auswärtige Tonkünstler

oft genug mit weit geringem Darstellungen errei-
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scheinung haben wir nicht mehr zu sprechen; sie

sind besprocheil , lind TOn «O zusammengesetzter

Art, daaa aie «ich in Schnelle schwerlich werden

heben lassen. Wenn sie uns auch , von der einen

Seite betrachtet, lästig und bedauerlich erscheinen,

so müssen wir doch gleichwohl, von der Geschichte

unserer teutschen Kunst belehrt, die Vortheile, wel-

che uns dieser Gang der Dinge brachte, höher an-

schlagen, als die Nachlheile , denen jeder einzelne

teulsche Künstler deshalb ausgesetzt ist und noch

eine Zeit lang, vielleicht nicht mehr gar zu lange,

ausgesetzt bleiben wird. Hinderuisse starken die

Kruft weit häufiger, als dass sie dieselbe verrin-

gern; die Nolh, welche sie bringen, trifft mehr
den Einzelnen, als das Ganze, ist weit öder nur

ausserlicb, selten innerlich. Sind es diese grössern

Anstrengungen, denen teulsche Künstler sich unter-

werfen müssen, wenn sie namentlich hervorgeho-

ben werden wollen, auch nicht allein, welche schon

manchen erfahrenen Mann, selbst des Auslandes,

bewogen haben, seine Hoffnungen für Bewahrung
und Erhebung echter Kunst auf unserm Valerlande

ruhen zu lassen ; werden wir auch die eigentüm-
liche Richtung unsers Wesens, die gemütliche An-
lage zur Kunst keineswegs dabei unberücksichtigt

lassen dürfen : so werden wir doch immerhin die-

sen unausbleiblichen bedeutenderen Anstrengungen

ihr Heilsames zum Besten der Gesammlei liebung

nicht absprechen können. Und so haben wir uns

denn dieser den Einzelnen schwer zu tragenden

Stellung wegen mehr Glück zu wünschen, als dass

wir sie bis hierher zu beklagen hatten. Stets wird

aich ein Volk um ao sicherer heben, je williger

und treuer der Einzelne für die Ehre des Ganzen
thätig ist. Dabei wird der persönliche Vorzug
lange nicht so aehr in den Hintergrund gestellt,

dass selbst die Gebildeten seines Volks und des

Auslandes aeinen Werth nicht endlich anerkennen

sollten. — Unter diese Manner zählen wir mit
Recht und Freude den Verf. des zu besprechen-

den Quartetts. Es ist ein schön erfundenes, rühm-
lich gearbeitetes und gehaltenes, echte« Charakter-

werk, das den Erfordernissen der Kunat auf eine

Art entspricht, das« wir un« und dem Verf. dazu
Glück zu wünschen haben. Man versuche es nur
und trage es so vor, wie es recht ist, und man
wird bald mit unserm Urlheile übereinstimmen.

Freilich gehört nicht blos ein fertiger Klavierspie-

ler dazu, der jedoch nicht die höchste, jetzt gel-

tende Bravour, wohl aber völlige Bildung und in-
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nere Musik besitzen mou; auch die übrigen Spie-

ler werden das Ihre zum Gelingen desselben bei-

tragen und folglich nicht zu untergeordnet sein

müssen. Es kann nicht zu den Quartelten gezahlt

werden, die einzig und allein eine Haupistimme

glänzen lassen, während die übrigen nur zu leicht

ausführbaren Begleitungsgehülfen dienen: hier sind

vielmehr alle 4 Instrumente nolhwendig; eins greift

in das andere und alle zusammen briugen erst ein

voll wirkendes, wahres Quartelt, dessen ästhetische

Auseinandersetzung wir diesmal darum übergehen,

weil wir sie so deutlich ausgesprochen finden, dass

sie sich nach gebührender Auffuhrung von selbst

ergeben wird. Gleich das Eingangs-Adagio und

das erste Aücgro sind so schön, trefflich zusam-

menhangend und doch originell gehalten oder an-

genehm spannend, in Melodie, Harmonie und in

Verwebung der Instrumente so gut unterhallend,

dass man auf da« Weitere der Fortführung begie-

rig «ein wird. Im zweiten Satze beliebe man ge-

nau auf die Bemerkung zu achten: Wie im Ada-
gio die Achtel, «o gehen im AUegro vivace (| Takt)

die ganzen Takle; gerade in der angezeigten Zeit-

einlheilung müssen beide (Adagio und All. vivace)

zusammengehalten werden , wenn es glücklich zu

Stande gebracht werden soll. Man wird wohllhun,

wenn man vor dem Vortrage sich genau darüber

verständigt. — Das Ganze ist durchaus nichis

Nachgeahmtes, also selbständig; es dürfte daher

geschickten Musikfreunden für häusliche Unterhal-

tungen unbedingt, weniger allgemein für öffentliche

Leistungen vor einer gemischten Versammlung, de-

ren Auffassungskräfte und Geschmacksrichtung ver-
schieden Miid, zu empfehlen sein.

Variation* brillante» pour le Pianof. seid tur

une Mazourla de Chopin, composees — par
Frdd. Kallbrenner. Oeuv. 120. Leipzig, chez

Fr. Kistner. Pr. 20 Gr.

Die Einleitung ist aehr geschmackvoll, das

Thema selbst frisch, stet« im tempo rubato, an-
genehm und pikant, besonders durch den seltsa-

men schnellen Zwischensatz kurz vor dem Ende.
Die Variationen hallen das Eigentümliche des

Thema's bei aller Mannigfaltigkeit meisterlicher

Bearbeitung enlachieden fest; Alles ao brillant,

schön und lebhaft unterballend, daaa der Spieler

damit Freude bringen und Ehre einlegen wird,

trägt er sie angemessen, nicht nur mit gebühren-
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der Fertigkeit, sondern anch mit Geschmack, in

geschickter Verlheilung von Schallen und Licht

Tor. Da« Werk, da« wir zu den vorzüglichsten

dieser Art diese« Meister« rechnen, verlangt Bra-
wir.e* besten« empfehlen.

Nachrichten-.

Kirchenstaat.

Ferrno (Teatro dell* Aquila). Anf der hie-

sigen Augu&lmesse gab man Bellini's Norma , und
zwar die Hauptpersonen so vertheilt: Norma: An-
tonielta Galzerani - Baltaggia, Pollione: ihr Galle

Francesco Baltaggia, Adalgisa: Gilda Minguzxi,

Oroveso: Antonio Santarelli. Im Ganzen genom-
men ist von der Aufführung nicht viel Löbliches

zu sagen, keineswegs darf aber übergangen wer-
den , dass die zum ersten Male das Theater betre-

tende, kaum aiebenzehnjährige schone Minguzxi aus

Forli auch eine schöne Sopranstimme, einen an-
genehmen Gesang und eine recht gute Methode be-
sitzt. In ihrer Benefice-Vorstellung «lieg sogar eine

Fama hinab auf die Bühne und krönte sie; die Fer-
maner machten ihr reichliche Geschenke und wün-
schen sie auch in der nächsten Slagione zu besitzen.

Sinigaglia. Die hies. berühmte.Messe (1 5. Juli

bia ao. August) hat auch von jeher grandiose Spe-
ctakel auf dem Städltheater, meist ernsthafte Opern
und heroische Hallet«, aufzuweisen. Der diesjäh-

rige Carlellone kündigte mit grossem Pompe fol-

gende Hauptsanger an: Maria Malibran, Giusep-
pina Garcia-Ruiz, Lorenzo Bonfigli, Giambatusta
Campagnoli, Giovanni Zampetlini ; die zu gebenden
Opern, drei vom celebre mae«tro signor cavaliere

Bellini (Norma , Sonnambula, Captileti), eine vom
celebre maesii o signor cavaliere Rossini (Barbiere

di Siviglia), und eine vom celebre maestro «ignor

Donizelli (Esule di Roma) ; die Malibran, heis«t e«

weiter, singt nur in den vier er«teren (in jeher von
Donizelli ihre Schwester) jind zwar viermal die

Woche (Sonnlag, Dienstag, Donnerstag u. Samstag).
Den 19. Juli fand die Eröffnung de« Theater« mit
der Sonnambula Statt, worauf gleich die übrigen
eben erwähnten Opern folgten. Mögen die Jour-
nale au« reiner, unreiner oder an« gemischter Ab-
siebt auch von hier aus die Welt mit der Malibran
betauben, U fatto «ta, sagt der Ilaliener, diese Ge-
«aogsheldin zog hier in den ersten Vorstellungen

so an, wie man es erwartete (man sagt,

sie «ei etwas un pässlich gewesen); desto vortreffli-

cher zeigte sie «ich in der Folge, da waren aber

auch schon viele eigen« deswegen hierher gekom-
mene Fremde wieder abgereist. Im Barbiere di

Siviglia «ang sie al« Cavalina di Sortita, was so

viel sagen will als allererstes Stück, da« famose

Di tanti palpiti au« dem Tancredi und im zweiten

Act die Variationen au« der Cencrentola.

Jesi (Teatro de? Condomini). Ea war in der

That nicht wenig gewagt, während in un«rer nächst

gelegenen Nachbarin Sinigaglia die berühmte Ma-
libran so eben ihre Vorstellungen beendigt, wo sie

unter andern die Rolle des Romeo in den Capuleli

e Montecchi machte, diese Oper schnell darauf

hier geben zu wollen. Bei alledem war der Zu-
lauf der Fremden auch hier ziemlich stark, um
die au« Spanien unlängst in dieae ihre zweite Va-
terstadt surückgekehrte Altistin Clor in da Corradi-

Pantanelli (sie ist Raphaels Landsmännin) in der-

selben Rolle zu hören. Mit edler Kühnheit betrat

sie die Bahn, in deren geringen Ferne die Töne
Jener mit langer Fama kaum verhallt waren, nnd

den Vergleich mit ihr aushaltend, verlies« «ie die-

selbe siegreich. Ihre angenehme, kräftige, um-
fangsreiche Stimme, verbunden mit einem aus-

drucksvollen Gesänge, lies« nicht« zu wünschen

übrig und überraschte gewissermaassen die Zuhö-

rer. Die Giacosa (Giulielta) stand der Corradi

trefflich zur Seite und zeigte aich besonders wacker

in der Arie dea zweiten Acte«. Der Tenor Tati,

der mehre Slagioni auf S. Carlo zu Neapel «ang,

wu«sle die wenig bedeutende Rolle de« Tebaldo

durch guten Vortrag etwa« bedeutender zu machen.

Die Rolle dea CapelHo ist null) der von hier ge-

bürtige Serafino Türe Iii, der vor Kurzem vom
Schauspieler zum Bassislen übergetreten, übernahm

sie und Hess «eine tiefe Stimme recht laut im Largo

des Finals vernehmen. Im Orchester bemerkte man
mit Vergnügen den braven Posaunisten Grandi. Al-

le« Uebi ige stand weit grossem Städten nicht

nnd so war denn der Beifall und das ]

jeden Abend stark und oft wiederholt.

Nachschritt. Da gerade vom
die Rede ist, so könnte vielleicht manchem Leser

dieser Blätter einst von selbst die Frage einfallen t

wie mag'« wohl allenthalben mit den Orchestern,

in den zahllosen kleinen, grossen und «ehr grossen

Theatern in Italien aussehen? Die Antwort hier-

auf ist (Ref. hat die allermeisten gehört): Nirgend«
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vortrefflich, in den Hauptstädten so so, sonst mehr
oder weniger mittelmassig , mitunter schlecht und— wohl gemerkt — meist, mehr oder weniger, un-

vollständig; sehr selten fehlen aber Posaune, Trom-
mel and mehre Contrabisse, damit die Zuhörer ja

niemals das Theater verlassen, ohne etwas gehört

su haben.

Vilerbo (Teatro del Genio). Seit langer Zeit

hatten wir keinen solchen Tiieatergenuss , als die-

sen Sommer. Bellini's.Capuleti und ein neues Bal-

let von Giulio Vignnt», Bruder des berühmten ver-

storbenen Salvatore, waren unsere mit schönen De-
corationen und reicher Kleidung in die Scene ge-

setzten Spectakel. Der Tenor Tolesano (Tebaldo)

zeichnete sich mit schöner Stimme und gutem Ge-
sänge aus. Die Alberlini (Giuliella) und die Con-
traltistin Santolini (Romeo) erwarben sich ebenfalls

die Gunst des Publikums durch angenehmen Ge-
sang, Letztere auch wegen guter Aclion. Hr. Dossi

(Capcllio) kämpfte mit einer Gegenpartei, fund aber

mit einer eingelegten Arie starken Beifall Leider

erkrankte bald die Santolini und mimte durch die

mit Hrn. Dossi vermählte Conlraltistin Augiolini

ersetzt werden.

Perugia (Teatro civico). In BeUell der Oper
wetteiferte diesen Sommer unsere Stadt mit man-
cher Hauptstadt in einer andern Stagione. Wir
hörten Bellini's Straniera, Rossini's Barbiere di Si-

viglia und Semiramide; in ihnen die (einst) be-

rühmte Lalande, die Fanti (Paolina), die Loren-

zani (als primo Mimico), den Tenor Pcruzzi u. Bas-

sisten Salvatore (Celestino), hatten überdies schöne

Dticoralionen von den hiesigen Theatermalern An-
giolini und Baldini und ein reiches Coslum. Die

Wahrheit zu sagen, gebührt das meiste Lob dem
Hrn. Salvatore (aus Lorelo und, ni fallor, Basily's

Schüler), der mit der Bliithe des Alters und Schön-

heit der Person eine schöne starke Stimme, einen

ausdrucksvollen Gesang und gute Action verbindet.

Hier war man indessen mit allcu Sängern und auch

mit dem Bufib Paolotto im Barbiere di Siviglia

zufrieden.

Bei Gelegenheit der Aufführung der Straniera

sagt die hiesige Zeitung unter andern, Bellini habe

glücklich die zwei feindlichen musikai. Schulen, die

romantische (neuilalienische) und klassische (altita-

lieniscbe) zu verbinden gewusst. Das« unser Zei-

tungschreiber auch versteht, was er sagt, beweist

hinlänglich, dass sein sehr langer Artikel in an-

dern Italien. Blättern ebenfalls abgedruckt wurde.

Ich armer Mann, der ich die Partituren vou Haydu,
Mozart und Beethoven so 11 eisaig lese, verstehe

nichts davon, am allerwenigsten, warum die Ital.

die Rossiui'sche Schule die romantische nennen.

Bologna. Hr. lgnazio Parisini, von hier ge-
bürtig und gewesener Orchesterdirector auf dem
Theater Pergola zu Florenz (s. den vorig. Bericht

1 8.14, S. 5a8), ist in dieser Eigenschaft für'a Pariser

italienische Theater wahrend des Theatraljahre«

i834— i855 engagirt worden.

Berlin , den i5. Jan. i855. Dass ich Sio

so spät im neuen Jahre freundlichst begrüsse, liegt

diesmal an meiner mehrwöchenllichen Unpässlich-

keiu und verschiedenartigen Hindernissen. Ver-
säumt ist iudess durch diese Verzögerung nichts,

denn der Dccember i834 bietet nur in Bezug auf

Iustrumental-Musik Stoff* zum Bericht dar. Gleich

am ersten Tage des Christ-Mondes fand das Con-
cert der Harfen-Virtuosin Mad. Friedrichs-Holst

und die dritte Quartelt -Soiree der Herren Ries

und Genossen Statt. In ersterm fanden ein Con-
cert von Bochsa und Phantasicen für die Harfo
ohne Begleitung durch da« fertige, glänzende Spiel

der Virluosin allgemeinen Beifall.

Am 3. u. ja. v. M. gab Hr. Lafont im K.
Opernhause zwei Concerte mit Auszeichnung seine«

eleganten, höchst präcisen Vortrages. Vorzüglich

sprachen zwei Phantasieeil und eine Arie mit obli-

gater Violine, von Dem. Grünbaum gesungen und
von der eigenen Compositum des Hrn. Laiont, an.

Die Soireen des Hrn. Musikdirektor Moeser gehör-

ten auch in dem verflossenen Monate zu den an-

ziehendsten und gehaltvollsten Unterhaltungen, ins-

besondere durch die vorzügliche Aufführung der

Beelhorenschen Sinfonia eroica und eine Feier des

Geburtstages des genialen Coraponislen , welche

durch seine imponirende Fcst-Ouverluro in Cdur
(zur Weihe des Josrphstädter Thealer«) eröffnet

und durch das von Hrn. Taubert fertig und ge-

schmackvoll gespielte Pianoforte-Concert in C moll,

das gefühlvoll von Hrn. Bader gesungene Lied:

„Herz, mein Herz" etc. und endlich durch die er-

findungsreiche B dur-Symphonie zu einem wahren
Kunstfest erhoben wurde. Einen eben so hohen,

nur noch ernstem Genuss gewährte die im Gan-
zen gelungene, in der Ausführung der weiblichen

Solo-Gesänge nur etwas schwächere und zu lange

dauernde Aufführung de« Händel'achen Messias von
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der Sing-Akademie^ welche mit Unrecht Ton ei-

nigen Stimmen als verfehlt in Verruf gebracht

wurde. Hr. Musikdirector Grell gab ein angenehm
unterhaltende« Vocal-Concert im Locale und mit

Unterstützung der Sing- Akademie, aus seinen ei-

genen, melodisch und harmonisch natürlichen Cora-
positionen, dem „Inclina Domino" von Fasch, Ma-
gnifieat von Durante, einem sehr anmuthigen „Ge-
sang der Engel am Weihnachts-Morgen" von Run-
genhagen, der Motette (von Joh. Seb. Bach oder

Craun?) „Rundlich gross ist das gottselige Geheim-
niss", einem 4stimmigen, melodischen Verseil von

Wollanck, desgleichen von Curschmann und zu-

letzt dem Zeller'schcn Hymnus „An die Sonne"
bestehend. Auch die Ries'schen Quarteltausführun-

gen gewinnen an Präcision des Ensemble und ver-

mehrter Thcilnahine. Besonders correct und schön

nüancirt tragt Hr. K. M. Ries die Spohr'schen und
Onslow'scben Compositionen vor.

Wir gelangen nun «ur schwächsten Seite hie-

siger Kunsllcistungen , der Oper in beiden Thea-
tern. Neues hat nur die Kötiigsstädter Bühne ge-

liefert: „Der neue Figaro" von Ricci ist das schwa-
che Product neuester italienischer Opern- Musik,

über welches es sich nicht der Mühe verlohnte,

viel Worte zu verlieren. Rossini, Bellini und Do-
nizetti liefern die Bestandteile zu dieser langwei-

ligen und doch geräuschvollen Oper, in welcher

Dem. Hähne! weniger an ihrer Stelle, als Hr. Fi-

scher war. Erfreulich war es, auf der Königl.

Bühne Mozart's alten Figaro grösstenteils sehr gut

ausgeführt zu hören. Dem. Stephan sang die Grä-
fin mit Ausdruck und gab die Rolle mit vielem

Anstand; nur wurde es leider nothwendig, beide

Arien zu transponiren, wodurch jederzeit der Cha-
rakter des Gesangslücks leidet. Das Orchester be-

gleitete fast zu diso et, mit ungemeiner Präcision

und Feinheit der Nüancirung. Als Namuna in der

Oper Nurmahal ist Dem. Stephan, deren Contract-

zeit abgelaufen war, cum letzten Male aufgetreten.

Doch verlautet ihr erneuertes Engagement, welches

insofern zu wünschen wäre, als nach dem Ab-
gange dieser Sängerin Gluck'sche und Spontini'sche

Opern gar nicht zu besetzen sind.

Neu einstudirt wurde die altere Posse mit

Gesang: „Der reisende Student" als musikalisches

Quodlibet, durch die lebendige Darstellung der

Komiker Schneider und Gern, wie durch den an-

genehmen Gesang des Hrn. Mantiu« (welcher das

beliebte Lied: „Hannchen vor Allen" eingelegt hat),

mit Erfolg gegeben. Von Kunstwerlh ist hierbei

nicht die Rede, doch belustigt die Posse sehr, da

Hr. Schneider als ein lustiger Bruder Studio, nach

dem Leben gezeichnet, erscheint. Hr. Hoffmann
ist als Murney im „Opferfest" wieder aufgetreten.

Hr. Hammermeister hat die Königl. Bühne ver-

lassen, um sich in Paris bei der neuen deutschen

Oper zu engagiren. Noch ist kein Ersals für ihn

vorhanden. — Es ist endlich vom Einsludiren

der Oper Ali Baba die Rede. Ueber die neu be-

setzte „Alpenhütte" und „Fanchon" im Januarbe-

richt. Könnten wir solchen doch mitGöthe'« üb-
lichem „Und so fortan" schliesscni

Stuttgart. Die erste Vorstellung auf hiesigem

Hoftheater nach den Ferien am a4. August i834

war Beelhoven's Meisteroper „Fidelio", worin sich

Dem. Haus in der Titelrolle wie immer rühmlichst

auszeichnete. Neuigkeiten waren: Die Bürgschaft,

grosse Oper in 5 Aufz. , vom Hrn. v. Biedenfeld

nach Schillers Ballade für die Bühne bearbeitet,

mit Musik von unserm Kapellmeister Lindpainlner.

Sie wurde zum ersten Male am Geburlsfeste Sr.

Maj. des Königs aufgeführt und konnte wegen Ab-
wesenheit der Dem. Haus bisher nicht wiederholt

werden. Mehr noch als alle frühere Operncom-
positionen dieses geschätzen Componisten zeichnet

sich diese durch einen sich treu bleibenden Guss

der Gedanken, durch Schönheit und glückliebe Oe-
konomie der Inslrumenlirung , durch feste Hallung

der Charaktere, durch eine nicht geringe Zahl lieb-

licher, sogleich ansprechender Melodieen und durch

meist reine, prosodisch richtige, auch in den gross-

artigen Rccitativen treffende Declamalion au«. Die

Darstellung gehörte zu den gelungenen. Den Ty-
rannen Dionys sang Hr. Dobler vom Frankfurter

Theater, seit Kurzem Mitglied der hiesigen Bühne;

Möros und Prokies die Herren Pezold und Veiter;

Polyxena, Prokies Braut, Dem. Haus; Helena, Mö-
ros Schwester, Frau von Pistricb; Philenion, ihr

Bräutigam, Hr. Tourny; den Anfuhrer der Leih-

wache Hr. Rieger. Der Chor bildet eine in die

Handlung mit eingreifende Person, was sehr wirk-

sam ist. Unter Vielem machen wir i. B. gleich

im ersten Akte auf eiu Duett (No. 4) zwischen den

beiden Freunden, Tenor und Baas, mit concerti-

rendem Basselhorn aufmerksam : „Las« mein Schick-

sal mich erfüllen, Iass mich «tili zum Tode gehn",

ein «ehr zartes, gefühlvoll gesang reiches Musikstück.
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Ferner glänzt *ogleich die sinnige Auffassung einer

Stella des Tenorrecitalivs gegen das Eude der Oper

hervor: „Des Lebens Mai blüht einmal und nicht

wieder, mir hat er abgeblüht" u. s. f. Der Text-

verfasser hat meist und sehr glücklich Schillers ei-

gene Worte aus der Ballade und aus dessen Ge-
dichten benutzt.

Eine zweite Neuigkeit war : Hermiaf Singspiel

in einem Acte, Musik von Siber (Hofmus., Wald-
hornist). Das Sujet ist nicht ungewöhnlich und

spielt in Neu - Griechenland : die Musik ist melo-

diös, gut gearbeitet und wacker gehalten, wenn

a.ich nicht neu und zuweileu zu stark inslruraen-

tirt. Die Darstellung war lobenswerth und der junge

Componist erhielt aufmunternden Beifall. Ferner:

Rodenstein , romantische Oper in 5 Acten,

nach einer bekannten Volkssage für die Bühne ein-

gerichtet von Kr., mit Musik vom K. Regiments-

Musikdir. Stössel in Ludwigsburg. Hr. St. ist nicht

• nur ein tüchtiger Director des ihm anvertrauten

Musikchors, sondern besitzt auch überhaupt viel

musikalische Kenntnisse. Er hat daher in dieser

seiner ersten Arbeit für'« Theater sehr viel Lo-

benswertes geleistet, selbst Geniales klingt hin

und wieder an; das Meiste ist sehr melodiös, be-

sonder« der sweite Act; da« Instrumentale ist ge-

schickt vertheilt, nur oft, nach der leidigen Mode

unserer Tage, zu stark, zu pikant. Einige Chöre,

mehr im antiken Kirchen- als Opern-Stylo gehal-

ten, sprechen dennoch an und würden noch mehr

Eingang gefunden haben, wenn sie nicht so ge-

dehnt gewesen und durch nicht immer passend ein-

gewebte Ritornells unterbrochen worden wären. Das

Publikum spendete reichen Beifall; die Oper wurde

wiederholt. Der Inhalt der Oper bewegt sich im

gewöhnlichen Gleise eine« Ritterstücks; ein schwar-

zer Jäger kämpft mit einem Jüngling, dem Prin-

eip des Guten; Turnier, Tanz, Hoch" it. wildes

Heer u. s. w. fehlen nicht und eudlich stürzt dio

Burg Rodenstein zusammen. — Auch war „der

unzusammenhängende Zusammenhang' 1
, ein musik.-

dramatisch- heroische« Allerlei in 2 Abtheilungen

von unserm Komiker Rohde zu «einem BeneGz ar-

rangut worden. Zur Musik steuerten Mozart, Spon-

tini, Zumsteeg, Rossini, Lindpaintner, Paesiello,

Wenzel und Adolph Müller. Zuletzt ist noch un-

ter den Neuigkeiten zu erwähnen: „Die beiden

Pächter", musikalische« Drama in 3 Auf«, nach

dem Englischen. Ouvertüre, Zwischenmusik, die

darin vorkommenden Lieder und Chöre sind vom
K. Musikdir. Hrn. Ignaz Lachner, der sich aber-
mals als einen gewandten und talentvollen Tonaetzer

erwies. Die Ouvertüre erhielt rauschenden BeifalL

(BeicUuu folgt.)

Kurze Anzeigen;

Kleine Uebungsstücle in fortschreitender Ord-
nung mit Bezeichnung de» Fingersatzes für
Pianof. v. C. T. Brunner. 5. Werk, Heft 3.

Dresden, bei G. Thiemc. Pr. 8 Gr.

Das zweite Heft ist «o nützlich, als das erste.

Die Melodieen sind ungesucht und kindlich, so

dass beide Hefte jugendlichen Schülern eben so

angenehm als zweckdienlich sein werden. In Ver-
bindung mit diesen stehen folgende für Anfänger

gleich nützliche Hefte:

Petits Exercice» progressifs et doigtit pour Pfte.

a 4 mains composis p. C. T. Brunner. Liv. I

et IL Chez Breilkopf et Härtel a Leipsic. Pr.

jedes Heftes 12 Gr.

Alle diese Sätzchen sind, wie jene, leicht,

gefällig, übend, ohne auch nur gewöhnliche Kräfte

sehr anzustrengen, so dass sie mit den zweihän-
digen wechselnd mit Vorlheil verwendet v/erden

können. Für nur einigermaassen vorwärts Ge-
schrittene mögen sie zu sehr nützlichen Uebungen
im Spielen vom Blatte gebraucht werden.

Auszeichnung.
Der uueViuüdlich thatige, das Beste der Ton-

kunst durch Herausgabe vieler bedeutender Meister-

werke fordernde K. K. Hof- und pr. Kunst- und
Musikalienhändler Tobias Haslinger hat vor Kur-
zem von Sr. Maj. dem Könige von Sachsen für

die im Haslinger'schen Verlage erschienenen Mes-
sen von C. M. v. Weber, welche er diesem er-

habenen Monarchen widmen durfte, „als Anden-
ken" eine kostbare Brustnadel erhalten.

Leipzig, bei Breitkopf und Härtel. Bedigirt von G. IV. Fink unter seiner Verantwortlichkeit.

Digitized by Google



69 70

ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 4UB Februar. N=. 5. 183 5.

Musil aliache Topographig Dresden'*.

Kitholischo Holkirche.

Alle Sonn- und Feiertage ist Vormittags um 1 1 Uhr
Missa, Nachmittags um 4 Uhr Vesper, welche letzte

an Kirchenresten wegfallt. An allen Sonnabenden
des Jahre-s und nm Vorabend eines Festes ist um
4 Uhr Litanei. An den Feiertagen in der Fasten

Nachmittags Completorium. Am Sonnabend in der

Charwochc um 6 Uhr, ao wie am Neujahrsheili-

genabend um 5 Uhr und zum Schluss der Novena
eines Marienrestes ist Te Dcum. Von Aschermitt-

woch bis mit dem Dienstage in der Charwochc ist

alle Nachmittngc um 4 Uhr Miserere, und an den

5 Tagen vor Himmelfahrt sind Vormittags 1 1 Uhr
Litaneien. Freitags vor Palmarum wird nach der

Nachmiltagspredigt das Stabal maier gesungen. Den
5. Mai, 5. Oct., a., 3., 5., 7. u. 17. Nov. wird

ein Requiem aufgeführt.

An allen diesen Tagen sind die König!, mos.

Knpelle, die Kirchen- und Kammersänger, Assi-

stenten und der Chor der Kapellknabeti (Soprani-

ilen und Altüten) beschäftigt. Die Königl. Kapell-

meister, Franc. Morlacchi, geb. 1784 zu Perugia,

Schüler Zingarclli'a, acit 1810 in Dresden, Nach-

folger Schuster'»— und Carl Colli. Reissiger, geb.

su Beizig 1798, Schüler Schicht'» und Winter'»,

seit 1826 in Dresden als Musikdir., 1838 zum
Kapellm. an C. M. v. Weber'» Stelle ernannt —
theilen sich in die Leitung der Kapelle, so wie

Hr. Musikdir. J. Basti elli, geb. zu Drcsdeu 1799,
Schüler von Ab. Mallhaci, seit 1829 angestellt,

Welcher »eil Einziehung der Stelle eine» Kirchen-

compositeur» , die zuletzt Fr. Schubert und Vinc.

Rastrelli bekleideten, euch in der Kirche fungii t.

Die K. Kapelle besteht in der Kirche gewöhn-

lich aus 10 ersteu und 10 zweiten Violinen, die

durch den K. Concertmeisler Rolla (Nachfolger Pol-

ledro's) und den Viccconccrtm. Morgenroth (Nuch-

folger Tietze's) angeführt werden; 6 Bratschen, 5
bis 6 Vcello's und eben »o vielen Contrabä'ssen

4 Fagotten, 3 Oboen, 2 Flöten, 2 Clai hielten

3 Hörnern, 3 Trompeten und Pauken, wozu auch
eiforderlichen Falles Posaunen kommen. An den
Fesitagen werden überdies 6 Hoflrompetcr zur Aus-
führung der üblichen Intraden gebraucht. — So-
pranist ist gegenwärtig Hr. Tarquinio, Altist Hr.
Mnschielli, welche beide durch 12 Kapellknaben
unterstützt werden. Diese Kapellknabeu wohnen
im geistlichen Hause, haben Kleidung, Kost und
Schulunterricht unentgeltlich ; ihr gegenwärtiger In-
speclor im Cesange ist der bekannte Kammersän-
ger Hr. Job. Miekseli. — Tenoristen sind die

Herren Bubnigg, Pesadori, Schuster, Decavauli,

Slclzig und Assistent Böhme; Bassisten sind die

Herren Zrzi, Wächter, Vestri uud die Assisten-

ten Stelzig und Löbel. — floforgattisten sind die

Herren Klengel, Schubert und Eiseit (Schüler von
S. Sechler). — Ceneraldireclor der K. mus. Ka-
pelle uud des K. Hofiheaters ist S. Excellen« der
wirkliehe Geh. Rath Hr. v. Lüttichau. — An
den übrigen Kirchen sind

Orgmii ten:

1) Evangelist. he Hofkirche: Hoforgan. Joh. Schnei-

der, geb. in Alt-Ger«doif bei Zittau, 38. OcU
178g. Früher 1811 Univer«ilät«-Org. in Leip-

zig, Nachfolger seine» Bruders Frdr.; 1812 Org.
au der Hauplkirche zu Görlitz, Nachfolger des

K. S. Tr. Nicolai, Sohne» des berühmten Org.

Nicolai; in Dresden Mar »ein Vorgänger Frdr.

Georg Kirtten, dem S. ala Hoforg. 1825 folgte.

Seit dem Reformalionsfesle 1828 i«t in der Kir-

che ein 4sliiumiger Chor eingeführt, welcher aus

dem Kapellknaben -Insli.ut und 8 Seminaristen

au» Friedrichstadt- Dresden besteht (das Gauze
au» 18 Sängern). Bi» 1828 leiteten den Kir-

chengesang einstimmig 6 Kapellknabeu und ein

Ex»pccUnt, denen dann 3 Exspecuwlen beigesellt

.5
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wurden. Lehrer in der Musik am Kapellknabr"-

Iustilut ist der Hoforgnuisl, so wie Director des

Hufcliores. Die wöchnil liehen Belslimden und

Wochrngotlesdienste überhaupt werden von den

Kapellknabt-n besorgt. Bei Hauptfesten führt der

Chor Gesänge mit oder ohne oblig. Orgelbegl.

auf. S. noch weiter unten.

3) Kreuzkirche: Org. Hr. J. C. L. Ochss, geh.

30. Dec. 1784 in Dresden, früher Org. nn der

Johannis- u.Frauenkirche, seit i8aa hier Nach-

folger des Hin. Lommatzsch.

3) Sophienkirche: Hr. CG. Schindler, geb. 3. Sept.

1779 in Dresden, seil 1810 Nachfolger des Hrn.

Bormann.

4) Frauenkirche: Hr. G. Ehlich, geb. 1780 in

Wachwitz bei Dresden, angestellt 182a; sein

Vorgänger Hr. Ochss (s. Kreuzkirche).

5) Annenkirche: Hr. C. A. Feige, geb. zu Dres-

den 1774, seit 1810 an des Hrn. König Slellc.

6) Neuslädler- Kirche: Hr. Ed. Eckersberg, geb.

1798 in Dresden, seit 1821 an «eiues Vaters

Stelle (J. W. Eckersberg).

7) Friedrichslädter Kirche: Hr. Peter Fcrd. Mende,

Cantor, Organist und Musikdir. S. unten Kön.

Schullehrer-Serainar.

S) Johanniskirche: Hr. H. J. Hennyk, geb. a. Marz

1785 in Dresden, angestellt in der Waisenhaus-

kirche i8«o, in diese Kirche an Hrn. Ochss

Stelle versetzt 1 8 1 5.

9) Reformirle Kirche: Hr. J. P. Slrumpfwürker,

geb. aa. Juni 1775 in Dresden, seit 1 8 1 0 Nach-
folger des Candid. jur. Hrn. G. Grahl.

10) Sladtkrankenhauskirche: Hr. F. B. Zoeher, geb.

i8o4, seit i8a5 Nachfolger des Hrn. Doleschnll.

1 1) Waisenhauskirche: Hr. C. G. Lange, geb. 1791
in Zittau, seit i8aa an Hrn. Ehlich's Stelle.

ja) Feslungsbaukiiche: Cantor u. Org. Hr. C. G.

Mühle, geh. 1803 zu Liebenau bei Pirna, an-

gestellt seit 18a 3} Vorgänger Hr. Schwabe.

Kreusichtile.
Jetziger Cantor ist Ernst Ju].- Otto, geb. zu

Königstein 1. Seplbr. i8o4, unterrichtet von Th.

Weinlig, Fr. Uber und Gottfr. Schicht, angestellt

aeit Weihnachten i8a8, im ersten Jahre interimi-

stisch der Krankheit seines Vorgängers, Hrn. Ag-
the'a wegen. Chorbestand: 5a Alumnen und 30
Currenlaner, welche in der Kreuz-, Frauen- und
Sophienkirrhe unter des Cantors Leitung die Ge-
aangmusik verwalten. In der Regel findet in der

Kreuzkirche j*den Monal 3- bis 5mal Kirchen-

' rousik Stall, in der Franenk. einmal und nller 7

I

bis 8 Wochen in der Sophienk. heim Montags-

Gottesdicnste, wenn der Superintendent predigt.

Ferner ' des heil. Abends vor jedem hohen Feste

£ auf 3 Uhr, so wie den ersten Feiertag früh um
8 u. Nachmittags um 4 Uhr in der Kreuzkirche;

Mittags i 13 Uhr in der Sophien- und den zwei-

ten Feiertag früh um 8 Uhr in der Frauenk. —
Wachenilich 3 mal Currente mit gclheillem Chore,

Sonntags um 10 und Donnerstags um 11 Uhr Vor-
mittags. Siugumgänge: Neujahr-, Ostern-, Grego-

rys-, Pßngst-, Martini- und Weihnacht-Singen. -

—

Dazu noch Leichensingeu vor den Häusern (hei ge-

theiltem Chor), Sterbe- und Freuden-Ansingen so-

wohl bei Tage als Abends mit Fackeln und zwar

mit vollem Chore. Die Kirchhofsingan kommen
nur den Solosäugern tu. — Sonnabends und je-

den Tag vor einem Feste (ausser den 5 hohen Fe-

sten) ist { a Uhr Motette in der Kreuzkirche, wo
Werke berühmter Meister aufgeführt werden. Am
ersten Feiertage zu Ostern, Pßngslen und Weih-

i nachten singen die Schüler früh um 4 Uhr vom
Thurme eine Mote'lte und in Begleitung des Sladt-

musikus einen Choral, dann um 5 Uhr früh eino

Motette in der Kreuzkirche.

König). Sch u 1 leh r er--S e m i na r.

Peter Ferd. Mende. (Ehrenmitglied dea Ver-
eins der Kunstfreunde für Kirchenmusik in Prag),

geb. zu Freiberg 33. Febr. 1788, im doppelten

Contrapunkt unterrichtet von Th. Weinlig, ist seit

18a a, an Aug. Gottlob Fischers Stelle, Cantor u.

Organ, an der Kirche zu Friedrichatadl - Dresden

u. Musiklehrer am dasigen Seminar. 66 Zöglinge

dieses Instituts empfangen in 4 Abtheilungen ful-*

gendeu Unterricht:

4te Klasse: Lehre von den Accorden in enger

Lage; Uebungen im Klavierspiel.

5le Kl.: Lehre von den Modulationen; Anleitung

zur Bildung von Choralzwischenspiclen, mit Vor-
übungen im Orgelspiel.

3te Kl.: Anleit. «um Präludiren; Behandlung der

Accoi de in weiter Lage; Lehre vom 5-, 3-, auch
5- Iii mehrstimmigen Satze.

1, Kl.: Nöthigste Belehrung über Slructur der Or-
geln (mit der 3ten Klasse); über die gebräuch-
lichsten Orchesterinstrumcnte; über Partituren,

Leitung musikal. Anfluhrungrn 5 Methodik zum
Gesangsunterricht und, so weit es Zeit und Ver-
hältnisse gestatten, über das Studium vom dop-
pelten Ounlta punkte. Dazu Forlhildung iiu Or-
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gelspiel , z. B. mich in Begleitung größerer Kir-

chenmusiken und in Versuchen der Aufführung

derselben unter Aufsicht des Canlors.

Für den Gesang erhalt die 4te u. Sie Klasse

3 Unterrichtsstunden wöchentlich, alle 4 Klassen

verbunden 3 sogenannte Couceristundcn, wo die

Zöglinge nächst dem Singen zugleich das Begleiten

mit der Orgel und einigen ßogeninstrumcnteu ü'ien,

deren Gebrauch sie durch Privatbeschäiligung «ich

anzueignen veranlasst werden.

Mit dem Institute verbunden ist das ans 30

Individuen bestehende Singechor, in welche* die

Zöglinge abwechselnd zu Verrichtung der gewöhn-
lichen Dienstleistungen treten. Acht von ihnen un-

terstützen den Gesang beim evang. Hofgottesdienste

und 4 in der St. Annenkirche.

Dem Lehrcursus sind 4 Jahre bestimmt. Bei

der Aufnahme wird mindestens eine der Ausbil-

dung fähige Stimme, Bekanntschaft mit den allge-

meinsten Regeln des Klavierspiels und eine für leich-

tere Sonaten ausreichende Fertigkeit vorausgesetzt.

NemtSdter höhere Bürgerschule.

Hr. Frdr. Ferd. Schwar», geb. zu Dresden

37. Septbr. 1785, in der Musik unterrichtet vom
Cantor Krieg u. vom Org. J. W. Eckersberg, 1811

als ersler Tenor im Abonnement-Concerte zu Leip-

zig angestellt, wurde 181 5 zum Catitor und drit-

ten Schulcollegen hier gewählt, Nachfolger Krieg*«.

Chorbesland: a4 eigentliche Chorsänger, nebst 10

bis 13 Seminaristen als Exlraner, welche unler des

Cantors Leitung die kirchliche Gesangmusik ver-

walten, so wie bei Begräbnissen und andern Feier-

lichkeiten. Sonntag« um 11 und Mittwoch« um

1 Uhr Currenlt. Alle 1 > Tage und an den ho-

hen Festen vor der 1'rcdigt um 9 Uhr Kirchen-

musik. Am Charficitage gegen i 5 Oratorium.

—

Schade, dass auf dieser stark beachten Schule der

Gesangunterricht nicht auch bei den übrigen sing-

fähigen Schülern gepflegt wird— Jetzt hat der ge-

schickte Orgelbauer Jehmlich die von Hildebrand

trefflich erbaute Orgel in Reparatur.

Die Dreytigtrfve Singakademie hat unter der

eifrigen Leitung Joh. Schneiderte wieder so sehr

gewonnen, dass die wärmste Theilnahme Statt fin-

det. Sie zählt jetzt 80 Mitglieder und wirkt durch

fleissige Aufführungen klassischer Werke trefflich

auf musikalische Bildung. — Auch in der Al-

bina werden oft dergleichen Aufführungen veran-

stalteU Ausserdem bestehen noch 2 Singvereine,

der eine vom Cantor und Organisten C. G. Mühle
gestiftet und dirigirt, aus einigen 3o Mitgliedern

bestehend; der andere vom Org. Hrn. K Ii lieh.

Im Hoftheater werden in der Regel wöchent-

lich 5 Opern aufgeführt. Bin stehendes Concert

gibt es leider nicht. Schon Carl Maria von We-
ber halle vergebens es einzurichten gesucht. Der
Mangel an einem zweckmässigen Concertsaale dürfte

die Hauptursache der wenigen Theilnahme des Pu-
blikums sein. Ausser den von einheimischen und

fremden Künstlern, oft in zu reichem Maassr, ver-

anstalteten Concerlen gibt die Kapelle jährlich ei-

nige Concerte für die Armen, namentlich das grosse

Concert für den Wiltwenfonds der K. Kapelle, wo
Oratorien und ganze Symphonieeu zur Auffuhrung

gelangen.

Ehen so fehlt es an einem öffentlichen Q/inr-

tett. Die frühern von den Herren Kammermusi-
kern Peschke uud Schmiedel veranstalteten Quai telt-

Unlcrhallungen fanden wenig Theilnahme, misch-

ten bald Gesangmusik ein und verschwanden spur-

los. Seitdem hören wir Quartetten nur in einigen

höchst achtbaren Familien und bei Künstlern un-

serer Kapelle vor einein engen Kreise von Kam-
mermusikern, denen Quarleltmusik Bedürfniss ist.

Der Stadhnusikus Herr Zillmann hat schon

manchen tüchtigen Musiker gebildet. Von seinein

Chore, so wie von den unter den Herren Musik-

direetor.u Meyer, Hansel uud Härtung stehenden

Militärchören ist «ehr Erfreuliches zu sagen; ihr©

Concerte an den besuchtesten öffentlichen Orten

nd vortrefflich. Auch das erst kürzlich errich-

tet», unter Hochmann stehende Musikchor der Com-
munalgarde leistet bereits Verdienstliches.

Gediegeuer Dilettanten und wahrer Kunstför-

derer sind wenige, aber desto einflussreichere. Wir
dürfen hier unsere innig verehrte Prinzessin Ama-
lie K. II. nicht unerwähnt lassen. Auch der treff-

liche C B. v. Miltitz ist fortwährend thälig. Wahre
Kunstkenner und Beförderer sind auch die Herren

Hofrälhe Dr. Eiuert und Dr. Caru«.

Treffliche musikalische Blasinstrumente ver-

fertigen die Herren Wiesner , Bormaun ti. s. w.

Als Pianoforlemacher sind die Herren Stange, Ro-

senkranz, Taulikowsky, Pleyl, Lendel u. A. ror-

theilhaft bekannt.

Die Musikalienhandlungen der Herren Ar-

nold, Paul, Meser, Thicme sind ebenfalla tbiüg;

y
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RbCBHSION BN.

Deila divina Commedia di Dante Alighieri parle

del Conto XXXII/ dell' Inferno, declamato

con hlusica — dal Cav. Morlacrhi. Milano,

presse Gio. Ricordi. IV. 1 fl. 44 kr.

Der Schauder erregende Gesang liebt mit den

Worten an: La borca solievö dal fiero pnsto etc.,

welchem der stete Wechsel des | und | Taktes,

was dein £ Takte ähnelt, aber noch nicht völlig

gleich ist, das Unheimliche geschickt vermehrt.

Wir hören und glauben, daas dir Bassist Hr. Zezi

in Dresden, vom Componis.en auf dem Pianof. be-

gleitet, diese infernalische Scene öfter vortrefflich

vorgetragen habe. Die ganze Composiliou ist in

italienischer, mit der teulschen gemischten Weise,

welche Vermischung in diesem Falle noch ein Glück

ist: denn sollte hier teulsche CharakterWahrheit ge-

geben werden, welchea Entsetzen würde das He«
der Hörer zerquälen J — Ach nein! solche Ge-
genstände sind nicht für volle Charakter- Musik

;

von solchem Entsetzen wendet sie ihr Angesicht;

der Ton verstummt. — Soll dennoch Ugolino

seineu Höllenkrampf nicht reden, sondern singen,

ao ist es «Hein auf solche Weise noch erlragbar.

Wer also dergleichen Erschütterndes, gemildert vom
italienischen Klange, liebt, der zeige damit Stimme
und Declarnalion. Es ist auch eine sehr gute leut-

•che Ueberselzung untergelegt, für welche nur ei-

nige Noten des fliessenden Vortrags wegen leicht

su ändern sind. Der Gesang ist unserm geliebten

Prinzen Johann gewidmet.

Merkwürdig acheint uns ein aus „Oniologia

acientiOco-letteraria di Perugia" gezogener, eigens

abgedruckter Aufsaht über diese Composilion, von
Antonio Mezzanotte, welcher diese musikal. Haupt-

arbeit auf 1 5 Seiten.gr. 8. Takt für Takt verfolgt

und im Tone einer LobschriA durchführt. Der ita-

lienische Beurlheiler nennt es philosophische Prin-

eipien, was wir musikalische Malerei nennen, und
rechnet Accordfolgen zu den sublimen, gibt sie

auch ausdrücklich auf einem zugelegten Notenblalte

an, die unter uns Teulschen keineaweges unge-

wöhnlich sind, im Gegentheil zu den sehr oft vor-

kommenden gehören. Wüssten wir nicht, was
man Alles in Italien zur Philosophie rechnet, wir

znüasten an unaero Begriffen oder an denen des

Commentators irre werden: allein der Mann folgt

wirklich nur dem heulten ital. Sprachgebrauche,

der uns beweiat, das« wir nicht Alles genau neh-

men müssen. Auf alle Falle ist dieser Aufsatz ein

Zeugnis* mehr, w<e weit beide Länder im Musi-
kalischen, und in diesem nicht allein, von einan-

der abstehen , so dass jetzt mehr als je eine völ-

lige Verschiedenheit Statt findet.

Dass sich aber dieser Gesang in Modulation

und Haltung vor den allermeisten neuitalienischen

auszeichnet, ist eben so gewiss, als es uns gewiss

scheint, dass echter Charakter-Musik mit solchen

Scenen nicht gedient sein kaim. Soli jedoch der-

gleichen Inhalt in Noten gesetzt und gesungen wer-
den, so ist diese gemischte Corapositionsweise, wie

sie Iii*. Moria cchi anwendete, die beste für die

Unterhaltung. Nur sind wir der Ueberzcugung im
Allgemeinen: Alles Spiel mit dem Entsetzlichen

ist den Seelen der Menschen nachlheilig. Der
Weisheit Anfing geht zu leicht dabei verloren;

so kann die Fortsetzung nicht folgen. —

Der Graf von Gleichen, romantische Oper in

4 Akten. Musik von Eberwein. —
Diese Oper wurde zuerst im Jahre i8a4 ei-

nigemal mit Beifall aufgeführt, und es ist auch da-

mals in diesen Blättern (i8a4, S. 4a3) über die-

selbe sehr günstig berichtet worden. Besondere
Umstände waren Ursache, dass sie bis jetzt nicht

wieder gegebeu wurde. Indessen überarbeitete der

Componist (Musikdirector am hiesigen Grossh. Hof-
theater) sein Werk. Gedicht und Musik wur-
den an einigen Stellen gestrichen , erhielten an an-

dern bedeutende Zusätae, unter andern auch mehre
wohl angebrachte passende Tänze. Durch diese

mit Umsicht' und Kenntnis* vorgenommenen, frü-

here Urtheile berücksichtigenden Veränderungen hat

die schon in ihrer ursprünglichen Gestalt höchst

achlungswertbe Oper ausnehmend gewonnen, und
sie wurde daher auch bei ihrer jetzigen Auffüh-
rung (39. Nov., 6. Dec. i834) mit ausgezeichne-

tem und steigendem Beifalle aufgenommen. Wie
glücklich und wahrhaft romantisch die bekannte
Volkssage (s. Musäua Volksmährchen der Deut-
schen) vom Dichter behandelt ist, erzählt der Be-
richt von i8a4. Was dieser über das Verdienst
der Musik in Ansehung ihre« dramatischen Styls,

der für den Gesang äusserst vortheilhaften Schreib-
art, der Frische und des Lebens, der Klarheit und
des leichten Flusses der musikalischen Gedanken,
der reichen und den Gesang doch nicht deckenden
Instrumentation sogt, unterschreibt Ret. mit voller
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Ueberzeugung. Wenn aber dort behauptet wird,

die Instrumentation «ei zuweilen überreich, oft auch

«ehr schwierig, und der Componiat habe eine et-

wa« zu grosse Vorliebe für häufige, vorzüglich cn-

harmonisrhe Modulation, so ist Ref. nicht dersel-

ben Meinung, und vielleicht ist jener Ref. es jetzt

auch nicht, da wir ja Alle in den letzten 10 Jah-

ren an schwierige und überreiche Instrumentation

und an verschwenderische Modulation uns haben
so gewöhnen müssen , das« untere Ansichten in

dieser Beziehung nicht mehr die frühern «ein kön-
nen und das« ein recht eifriger Verehrer des Neuen
und Neuesten, zumal wenn er ein Weniges blind

wäre, allenfalls wohl behaupten dürflo, der gute

Mozart, der jetzt schon einigermaassen in'« alte Re-
gister gehöre, schreibe denn doch gar zu leicht,

modulire gar zu wenig und instrumetitire fast ärm-
lich. Vor 4o Jahreu aber machte mau dem Mei-
«ler aller Meister die entgegengesetzten Vorwürfe.

Die Oper wurde in allen Theilen mit der

grössttn Sorgfalt ausgeführt, wie das glücklicher-

weise bei uns in der Ordnung und ganz gewöhn-
lich ist , und es waren daher bei den höchst ach-

tungswerthen Kräften unser« Opernpersonals beide

Vorstellungen in jeder Hinsicht ausgezeichnet. Der
Berichterstatter von i8a4 empfiehlt mit Recht die

Oper allen Theatern als eine schätzbare Bereiche-

rung ihres Repertoirs — und Ref. thut dasselbe

mit noch grösserm Rechte, da sie in ihrer jetzi-

gen Gestalt noch weit mehr, als in ihrer ursprüng-r

liehen überall eine günstige Aufnahme finden wird.

Weimar, im December i854. H.

Kralowiak. Grand Rondeau de Concert poux le

Pianof. avec aecomp. d'Orchestre compose —
par Fred. C/wpin. Oeuv. i4. Leipsic, che«

Fr. Kislner. Pr. avec acc. a Thlr. 16 Gr.j

«an« acc. l Thlr.

Die Einleitung bildet eine einfache, rhyth-

misch und harmonisch eigentümliche Volksmelo-
die der Umgegend der freien Stadt Krakau, die

wir in ihrer Urgestalt nicht kennen. Ob und wel-

chen Antheil der Componist an den harmonischen,

zwar auffallend wirkenden , immer jedoch schlich-

ten Verwebungen der rhythmischen Perioden hat,

können wir also auch nicht bestimmen; genug,

das« sie- eben so eingänglich, als seltsam ergötzlich

wirkt. Auf diese« j Andanlino quasi Allegretto

folgt ein kurze« Uebergangs-Ailegro mollo in dem-

selben Takt in lebhafter Bravour für das Haupt-

instrument, dem sich das Rondo, All. non troppo

$ (Fdur) an«chliesst, da« gleichfalls auf eine noch

freudigere Landesmelodie gebaut scheint, woher der

Name. Diese Grundlage kehrt nun immer wieder

oder schlägt vielmehr überall lebhaft durch, aber

immer auflegender; bald ganz, bald zum Theil,

bald frisch anklingend und pikant gewendet, dabei

so voll von überraschenden eigenthümlichen Figu-

ren, die nur von kurzen Tutlisätzcn unterbrochen

weiden, das« eine durchgreifende Bravour sich im-

mer wieder an eine noch bedeutendere und tref-

fendere anreiht. Nicht einen Augenblick mischt

sich auch nur die kleinste Abspannung in die im-

mer erneute, frappant wechselnde, ja sich stei-

gernde und ein wahres und geschmackvolles Gan-
zes bildende Unterhaltung, die mit der Freude

das Staunen verbindet, wenn es so vorgetragen

wird, wie es sein muss. Das ist aber freilich

nicht leicht. Das Slqck ist ein ganz anderes, al«

z. B. das Concert diese« Meister«; allein in der

Schwierigkeil des Vortrags steht es mit ihm ganz

auf derselben Stufe. Ea erfordert also durchaus

sehr fertige Bravourspieler, wenn es gelingen soll.

Es ist nicht genug, dass e« nach Noten und Tuet

heruntergelärrat wird, sondern es mn«« in den

grössten Schwierigkeiten zugleich mit voller Leich-

tigkeit, angemessener Hallung und Färbung gespielt,

d. i. mit Geschmack vorgetragen werden. Dann
wird es aber auch selbst einer gemischten Ver-

sammlung gefallen und wird für den Vortragenden

sehr dankbar sein, dankbarer, als seihat manche«

andere desselben Coroponislen, denn das Schwie-

rige erscheint hier sogar den Nichlkennern auffal-

lend als das, was es ist. So wird es auch allein

(ohne Begleitung) gespielt «eine Wirkung nicht ver-

fehlen : allein mehr wird es allerdings mit der In-

strumentation wirken, die ihm noch grössere Fri-

sche uud vor Allem grössere Deutlichkeit gibt.

Die Blasinstrumente machen namentlich die Grund-

melodie und die Anspielungen an dieselbe heller,

rhythmisch markirtcr; die Streichinstrumente tra-

gen in ihren zu jedem Solo gehaltenen Noten die

Fülle der harmonischen Verknüpfungen. Wir re-

ihen daher, wo möglich, e« wenigsten« mit dem
Streichquartett zu Gehör zu bringen. Auf diese Weise

haben wir e« in unserm Hau«zirkel gut vortragen ge-

hört, können e« also allen fertigen Bravonrtpieleni

an« Erfahrung (die wir gewöhnlich befragen) als

höchst wirksam empfehlen.
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Zugleich erinnern wir noch am
Grand Duo concertant pour Piano et ViolonctUe

sur de» Thime» de Robert le diable composi

par Fr. Chopin et Aug. Franchoinme. Berlin,

che« Ad. ML Schlesinger. Pr. \\ Thlr.

Hat diese« lebhaft unterhallende Duo seinem

Wesen zufolge auch nicht die unaufhörlich sich

drängenden Schwierigkeilen, so schlagen doch mehre

Concertstcllen für beide Instrumente nicht cu sel-

ten hinein, die nach dem Vorbilde beider Cora-

ponisten überwunden weiden müssen. Wir heben

zur Ansicht für die Spieler nur eine aus:

Allen«!!*.

Nachrichten.

Stuttgart. (Beachluss.) Wiederholungen äl-

terer Opern waren: Die weisse Frau (5mal), Mo-
sqs (am.), Zanppa (5m.), Stumme von Portici (am.)

Eine dieser Vorstellungen war von der K. Inten-

danz cum Besten der Hinterlassenen unsers ver-

storbenen braven Sängers Hambuch gegeben wor-
den, deren Ertrag sehr reichlich ausfiel. Bei der

jüngst Statt gefundenen Wiederholung dieser Oper
führten die K. Spanischen llofläuzer, die Herren

Fout und Cambruci, Mad. Dubinou und Dem. Ser-

rai spanische Nalionaltänzc aus. — Ferner hör-

ten wir: Marie, Ostade, Donauweibchen (amal);

Schnee, Italienerin in Algier, Kapellmeister von
Venedig. —• Dem. Karl aus Berlin, welcher ein

grosser Ruf vorausgiug, gab im Sept. mehre Gast-

rollen uud ist nach ihrer Zurückkauft aus Mün-
chen auf 6 Monate bei uns angestellt worden. Sie

sang die Donna Anna; Desdemona (3ra.), Ame-
naide im Tancred (am.), die Prinzessin von Na-
varra und die l'amyra in der Eroberung von Co-

Ihre Stimme ist klangvoll und umfangreich,

auch nicht stark , ihr Gesang besonders mo-
derne Bravour. —- Von Hrn. Dobler's Gesang

ist bereits früher von Audern gesprochen worden.

Dass er für jedes Theater eine gute Acquisition

ist, weiss man.

Zwischen einem Schauspiele und dem noch

immer gern geseheneu Vaudeville „Rataplan" trug

Hr. Blagrovc, Kammervirtuos I. Maj. der Königin

von England, Spohr's Concertiuo No. 1 2 aus Adur
fertig, rein, pracis und ausdrucksvoll vor und er-

warb sich wiederholten, verdienten Beifall.— Die

Musik zu einem jüngst gegebeueu Tanzdiverlisse-

meut „Zcphyr unter den Hirten" vom Hofmusiker

(Violiuspicltr) Hrn. Ilöllrrer zeugte von Fleiss und

Vorwärtsstreben des jnugen talentvollen Künstlers.

Noch hatten wir das Vergnügen, die Sängerin Dem.
Mathilde Häscr vom HoClheater zu Weimar als

Emmeline in der Schweizerfamilie zu hören , be-

vor sie ihr nenes Engagement bei der Hofbühne

in Sachsen-Coburg antrat. Ein hiesiges vielgelese-

nes Blatt berichtete von unserer talentvollen Lands-

männin: „Ihre Stimme ist stark und frisch, man-
che ihrer Töne wunderbar rund und schön; die

Sprache behauptet ihr Recht wie jede einzelne Note,

Alles verständlich und ohne eckige Schärfe, eben

so fern von einem unsichern Tasten nach dein

rechten Tone. Wollte sie auch an einigen Stel-

len von einiger Un.icherheit befallen werden, so

war dies "bei der jungen bescheidenen Künstlerin,

besonders jn der Vaterstadt, wo sie sich mehr als

irgend sonst beobachtet denken musste, höchst na-

türlich. Ihr Spiel hat etwas frisch Zierliches." Möge
die jugendliche Künstlerin auf der glücklich begon-
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ncnen Bahn muthig und beharrlich Torwart« achrei-

ten. Unsere vielbesuchten Kapellconcerte haben
•wieder angefangen. — Der Intendant, Graf von
Leulruro, bemüht sich eifrigst, das hiesige Kunst-
institut auf ehrenvoller Stufe zu erhalten. Die

nächste einzustudirnnde Oper soll, wie verlautet,

Anna Boleyn von Donizetti sein.

Prag. Die mus. Akad. vom Conservatorium

der Musik im Convictsaale wurde (der Ankündi-
gung zufolge auf mehrseitiges Verlangen der Kunst-
freunde) mit der grossen Symphonie in Es v. Mo-
mart begonnen. Wer dies solid gearbeitete Werk,
die Kraft und Präcision, womit die Ensembles!ürke

in den Conccrten des Conservatoriuras zusammen-
gehen, und den Enthusiasmus der Prager für ih-

ren Mozart kennt, der neuerdings durch Reprisen

des Don Juan noch erfrischt und erhöht worden
ist, der kann sich die Aufnahme dieses Toustückes

leicht vorstellen und erklären. Ein Salz musste

nach einem wahren Beifallssturm wiederholt wer-
den. Von grosser Orchestcrmusik hörten wir in

dieser Akademie noch die Ouvertüre in E v. Louis

T. Beelhoven, welche nur schon etwas zu bekannt

ist, da sie in den meisten Coucerten vorgenommen
wird , und Ouverture aus der hier noch unbekann-
ten Oper: Ali ßaba von Cherubini. Leisten er-

hält dadurch ein Interesse, dass sie einen Wende-
punkt in der Kunst des berühmten Tonsetzers be-

zeichnet , der hier ganz aus seiner eigentümlichen
Sphäre herausgegangen ist und !>cinahe zeigen zu

wollen scheint, dass er alle jungen Tonsetzer un-
serer Zeit an Fraccasso zu überbieten im Stande

ist. Es kommt einem vor, als spukten alle vierzig

Räuber in diesem musikal. Prolog und gerielhen

nber die Thcilung der Beute in Zank und Slreit.

Man sollte fast glauben, es sei ein Druckfehler

auf dem Anschlagzettel und sollte Spontini heisseu,

wenn nicht Letzterer mehr heiniisch in dem lo-

senden Genre wäre, welches dem Geist Cherubi-

ni's fremd gehlieben ist, weshalb wir auch die

meisten seiner altern Ouvertüren diesem neuesten

Werke weit vorziehen. Von Concertantes hörten

wir nur zwei, zuvörderst den ersten Satz eines Con-
certes für zwei Clariueltrii von A. Cartellieri, vor-

getragen als erster Versuch von Hernard Voigt und

Anton Langer (beide, so wie das ganze Orchester,

von der Aufnahme von i83i). Die Compositum
ist regelrecht gearbeitet und gut instrumenta t, doch

in etwas veraltetem Geschmack. Die beiden Con-

cerlisten leisteten in Reinheit, Ton und Vortrag Al-

les, was mau nur immer mit Billigkeit vou Schü-

lern verlangen kann, die erst viertehalb Jahre im
Institute sind. Mehr Sensation erregte der Zögling

Joseph Sokoll, der schon als ganz kleiner Knabe
durch sein Violinspiel überraschte ond heute mit

einem Adagio und Polonaise für die Violine von

seiner eigenen Composition zugleich als Tonsetzer

und Producent auftrat. Das Tonslück, in leichtem

Genre gehalten, ist gut erfunden, und besonder«

zeigt die sehr wacker durchgeführte und zum Theii

sehr originelle und sinnreiche Instrumentation eine

seltene Bekanntschaft mit der Natur der Blasinstru-

mente, die man von einem so jungen Composilenr

; auf keine Weise erwarten konnte. Auch «eine

' Forlachrille im Violinspiel sind sehr bedeutend,

j
und dieser Verein motivirle den rauscheuden Bei-

fallgruss des Publikums hinlänglich.

Die schwachen Erfolge des heimischen Ge-

j

sanges hatten die Direclion des Conservatoriuras im

vorigen Jahre bewogen, sich aller Gesangsnummern

zu eiilhalteu, wodurch allerdings die Concerle et-

was monoton wurden. Zu unserra Vergnügen müs-
sen wir dein Institute das: „Zeit bringt Hosen'-

zugestehen, denn es liess uns nach diesem gesang-

losen Intervalle ein paar Stimmen hören, wie sie

dasselbe lange nicht besass, und mit einer für die

wenigen Lehrjahre bereits recht erfreulichen Aus-

bildung. Dem. Marie Müller sang eine Arie mit

Chor von Aiblinger und Dem. Wilhelmine Brokach

eine Arie aus der Oper: Bianca e Faliero V. Ros-

sini, beides keine Chefs d'oeuvres, doch sehr ge-

fällige und dankbare Gesangstücke und nicht von
grössern Schwierigheiten, als die Sängerinnen tu

besiegen im Stande waren. Die erste hat eine

höchst klangvolle und großartige Stimme, die «ich

einst für eine Agathe, Rezia, Fidelio u. «. w. eig-

nen dürfte, während die zweite «ie an Volubilitäl

der Kehle schon übertrifft uud sieh mehr dem co*-

lorirten Gesänge zu widmen scheint. Was beiden

I

jungen Sängerinnen noch sehr empfohlen Werden

dürfte, ist eine grosse Sorgfalt auf die deutliche

Aussprache der Worte. Gerufen wurde — Alle«,

der kleine Sokoll und Dem. Broksch zweimal. Es
ist eine schlimme Sache, dass unser Publikum in

der Aufmunterung immer zu weit geht and dadurch

manches jugendliche Talent mehr erstickt, als er-

mulhigt. t

Die Tonkünstlrrge*ell«chaft gab am l. Weib-
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nachlsfeievtage zum Beaten ihres Wiflwen u. Wai-
acninstitutes: „Da« Weltgericht", von Aug. Apei

und Frdr. Schneider, worin Mad. Podhorsky, die

Deraois. Kratky und Rettich und die Herren

Emminger, Prei«inger und Strakaty die Solostim-

men übernommen hatten. Das Werk ist allgemein

bekannt, auch schon von uns besprochen. Das

Haus war sehr leer, das kleine Publikum sehr lau.

Die drei Advent»- Quartetten des Hrn. Prof.

Pixis im grafl. Noslitz'schen Hause waren auch

heuer wieder von den Freunden dieser Gattung

zahlreich besucht, und der kunstreiche Bestgeher

bot, wie gewöhnlich , eiue erfreuliche Abwechslung

von den Werken der ausgezeichneten Compositeurs

von Quartetten dar. Wir hörten nämlich 1 Quar-

tett von Mozart (in Ddur), eins v. Haydn (G dur),

ein neues von Onslow (Cdur), 3 Quintetten von

demselben (E dur und G dur). Ein Quartett (A dur)

und ein Quintett (Cdur) von Beelhoven und ein

Quartett (Amoll) und das bekannte Doppelquartelt

(üinoll) von Spohr. Hr. Prof. Pixis theilte die

reichen Beifdlsspenden der versammelten Gesell-

schaft mit seinen Collegen Hrn. Hüttner und den

Herren Machaczek und Mildner. In den grössern

Ensembles wurde er noch von den Herren Bartak,

Bloch und Kral recht wacker unterstützt.

Boyeldieu's „weisse Frau" ist auf unsrer Bühne

neu in die Scene gesetzt worden und die Vorstel-

lung im Ganzen — kleine Fehler abgerechnet —
mussle eine sehr erfreuliche genannt werden. Be-

sonders waren Dem. Lutzer (Anna) und Hr. Pöck

(Gaveston) ausgezeichnet im Gesänge wie in der Dar-

stellung. Auch Dem. Kratky (Jenny) wirkte sehr

aorgsam mit, wenn gleich etwas mehr Feuer und

Lebhaftigkeit in Spiel und Gesang wünschenswerth

gewesen wäre. Ganz vortrefflich gab Hr. Deminer

den Pachter und hatte diesem Charakter, dessen

Darstellung bei uns immer verfehlt gewesen war,

eine so ergötzliche Seite abzugewinnen gewusst, dass

er das Publikum in einer steten frohen Laune er-

hielt und selbst mit der Prosa
, ja sogar oft durch

eine einzige drollige Geberde stürmischen Bei-

fall erntete. Hr. Emrainger ist der wichtigen Par-

tie de« Georg Brown freilich nicht gewachsen; doch

scheint er sie mit vielem Fleiss studirt zu haben

und leistete darin Alles, was man von ihm ver-

langen kann, mehr, als wir erwartet hatten, und
wir müssen gesteben, dass uns diesmal die Schlan-
genlaute der Opposition, welche den Beifall er-

stickten, der ihm gespendet wurde, eben so unge-
recht vorkamen, als mancher rauschende Applaus,

der ihm früher in Partieen gespendet wurde, die

er viel schlechter «ang, als die heutige. Nur nehme
er sich in Acht, dass er seine nicht eben sehr kräf-

tige Stimme nicht zu stark forcire. Decorationen,

Garderobe und Arrangement waren meist, wie un-

ter der frühern Direction, das letztere noch weit

nachlässiger, denn als Georg Brown sich anbot,

auf diesem Lehnstuhl die Nacht zuzubringen, war
im ganzen Zimmer nicht ein Fuss eines Lehnstuhls

zu sehen. Margarethe fragte, ob sie ihm das Licht

dalassen sollte, doch war weder ein Licht, noch
auch nur ein Tisch vorhanden, auf dem eines halle

stehen köunen — es sah überdies in dem Gemach
aus, als sollte das Gut ausgespielt und nicht an

dem Meistbietenden verkauft werden — und wie

sie die einzige Leuchte, Anncns kleine Laterne, vom
Boden aufhob, wurde es plötzlich finster, noch ehe

sie abgegangen war. Auch die Chöre sangen, wie

seit einiger Zeit öder, wieder sehr malt und faul.

Uebrigens verdanken wir Hrn. Dcmmcr einen gros-

sen Gewinn an Costume-Kenntnis«, da er uns be-

lehrte, ein Bergscholle müsse ein Collier grec und

eineu Schnurrbart haben.

Kurze Anzeige.
frierst. Trauerges. zum Gebr. bei Beerd. für Sing-

chore comp. v. C. Geisaler (Cantor in Zschopau).

Op. 3 0, Heft 3. Lcipz., b. Fr. Kistner. Pr. 1 3 Gr.

Das i. Heft dieser 4«t.Grabgcs. haben wir i835
S. 199 unserer Bl. angezeigt. Wer es brauchbar ge-
funden hat, was wir zu glauben berechtigt sind, wird
im 3. Hefte gleiche Befriedigung finden. Vorzüglich

sind Cantoreu und Chöre kleiner Städte und auf dem
Lande darauf aufmerksam zu machen. Es sind hier

16 kurze, leicht auszuführende, sanft u. melodiös ge-

haltene Lieder (sonst Arien genannl) in Partitur gelie-

fert worden, deren Texteswähl vom allgemein Ver-
sländlichen «ich leiten liess, was in solchen Fällen und
zu solchem Dienste immerhin das Beste ist.

(Hi.r.u das Intal ligea« - Blatt Nr. I.)

Leipüg, bei Breitkopf und Hand. Redigirt von G. W. Fink unter »einer Verantwortlichkeit.
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ZEITUNG.
ALLGEMEIN

MUSIKALISCHE
Den 11*« Februar. 6.

R E C E N 8 I O N.

Ali- Baba ou les qiiarantc voleurs , Optra en

4 Avte», Parole» de Scribe et Melesville, Mu-
Mtque de L. Clierubini. Ali- Baba oder die

4o Räuber, grosse Oper in 4 Aitfz. n. dem
Frans, de» Scribe u. Melesville v. J. C. Grün-
baum, Musik von fsouis Cherubini, Dircct. des

Conserv. der Musik in Paris. Vollsland. Klav.

Ausz. mit deutschem u. franz. Texte. Leipzig,

bei Breitkopf und Härtel. Pr. 1a Tblr.

enn zwei Mariner sich in ein Werk theilen,

wie liier die Herren Scribe und Melesville in die

Worte zu einer Oper, so rauss doch mindestens

Einer des Andern Arbeit gut finden. Dass aber

Hr. Scribe Theaterstücke zu machen versteht, die

dem Publikum, namentlich in Paria, recht sind,

beweisen die etwa 5 Mill. Franken, die er damit

gewonnen. Wäre nun das Publikum in allerlei

Sinn so locker, wie viele Stücke seines Lieblings,

so würde es in dieser löblichen Eigenschaft aus-

gezeichnet genannt werden müssen. Es will uns

bedünken, als ob die Herren Wurl Verfasser mit

ihren 4o aus Asia entlehnten Räubern auch
#
um

Cherubini's willen keine sonderliche Ausnahme zu

macben für zweckdienlich eraebtet hallen. Man
lese den von Hrn. Grünbaum gut bearbeiteten Text
im Klavierauszuge selbst nach , wo er der Musik
löblicher Weise vorangedruckt wurde; man wird
uns vielleicht. hierin beistimmen. Trotz dem haben
wir vorzüglich allen teutschen Musikfreunden Che-
rubini's Werk ans voller Ueberzeugung lebhaft zu

empfehlen und zwar im Allgemeinen aus folgen-

den Gründen : Erstlich ist die Lockerheit der Text-

verwebung nicht von der Art, die vielen Teut-
schen noch immer (dem Himmel sei Dank) wider-

steht, wie z, B. in „Der Gott und die Bajadere":

sie besteht eben nur in der Operei, die man sich

lächelnd gefallen lässt und auch wohl gefallen las-

37. Jahrgang.

1835.

sen kann. Der Zauber-Sesam, der die Felsenhohle

öffnet, wo der Raub in Gold und Edelsteinen glänzt,

ist richtig darin das ist die Spannung mittelst der

Situationen mitsammt dem prunkenden Reiz viel-

geliebter Augenlust. Wo diese beiden Zeit-Feen
wirken, ist für das Theater überall gesorgt. Dann
haben wir a) nicht mit dem Orchester- und Büh-
nenwerke, sondern mit dem,Klavierauszuge zu thun,

wo es gar nicht einmal darauf ankommt , wie da«

Ding, Oper genannt, im Ganzen sich gestaltet; es

sind die einzelnen Scenen, Situationen, die hierbei

in Rede fallen, und diese sind bei Scribe, wo er

nicht in's Frivole greift, fast immer gut. Er lie-

fert in der Regel so mancherlei stallliche Veran-

lassungen zu musikalischen Gefühlsschildereien, wie

Componist und Ausführer der Musik sie wünscheos-

werlh finden. Es wird also dabei hauptsächlich

darauf ankommen, ob der Componist es verstand,

diese Situationen geschickt zu erfassen und in ange-

messen frischen Tönen durchzuführen. In diesem

Hauptpunkte der Oper haben wir es aber hier 5)

mit Cherubini zu thun, den wir nach unserer öf-

ter ausgesprochenen und noch nicht wankend ge-

wordenen Ueberzeugung als Operncomponislen , im
Vergleiche mit ihm selbst und namentlich mit sei-

nen hochgeschätzten Kirchenwerken, ungleich hö-
her stellen. Wird aber der Componist schon in

den letztgenannten geistlichen Arbeiten bei Weitem
von der Mehrzahl der Musikfreunde überaus hoch
geachtet, wie vielmehr werden sie ihn als Opern-
componislen ehrend auszeichnen müssen? Geehrt

haben ihn auch die Franzosen , weit mehr, als die

Italiener, seine Landsleute, die das, was den vom
herrschend süsslichen Schwülst ausooischer Modelän-
delei Abgefallenen und teutscher Art Zugewendeten

erhob, kaum zu ahnen, viel weniger zu fassen schie-

nen ; Frankreich hat sich selbst durch die Dank-
barkeit, die es noch bis diesen Augenblick unser

m

Kunstveteran zollt, geehrt und unter Anderm auch

6
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dadurch unsern vaterländischen Künstlern beach- !

tenswerlher und theurer gemacht: nilein geliebt,

in seinen theatralischen Tondichtungen geliebt hat

ihn die allgemeine Stimme ron Paris im Grande
nur einmal, als der Wasserträger erschien, eine

Oper, die das Gemeinsame menschlicher Empfin-

dungsweise so stark und naturgetreu darstellt, dass

sie wohl, abgesehen von aller Volkstümlichkeit,

worin sie im Grunde doch der französischen am
nächsten steht, überall, auch sogar wenig musika-

lischem Gemüthern gefallen muss. In seinen übri-

gen grossen Operncompositionen war die Liebe

für ihn nirgend weder so gross, noch so allge-

mein , wenigstens unter den Kunstbeflissenen * (und

deren sind unter uns viele), als eben in Teutsch-

land, wo nicht allein das lieblich Eingehende, son-

dern auch das Erhabene reichen Anklang findet

und selbst das Ungewohnte, ja für den ersten An-
blick Seltsame nicht bis zur Ungerechtigkeit gegen

das wahr Vollendete abstösst. Teutschland darf

aich rühmen, ihn in seiner Lodoiska, Faniska u.s.w.

am lebendigsten erkannt und gefühlt zu haben. Und
ao, meinen wir, wird es auch mit Aii-Baba gehen,

einer Oper, die schon darum höchst merkwürdig

aein müsste, weil sie als das Werk eines so viel-

fach verdienten und geehrten Greises die achtsamste

Aufmerksamkeit aller Gebildeten verdient. Wem
sollte es nicht überaus anziehend sein, zu sehen,

auf welche Weise die Frische jugendlicher Em-
pfindung mit der gereiftesten Erfahrung des Alters

aich verbindet, wie und in wie weit Erfindungen

früherer Jahre mit viel spätem Tondichtungen von

einem so kunstkräftigen Geiste zu einem Ganzen
verwebt worden sind? So hohen Werth aber auch

diese vergleichenden, vielfach belehrenden Forschun-

gen für alle Kunstkenner und Kunstjünger, am mei-

sten unter den Teutschen, die sich in der Regel noch

immer dahin neigen, haben müssen, »u wenig ?!nd

aie es allein , oder selbst nur vorzugsweise , wes-

halb wir alle Kunstfreunde auf dieses Werk ganz

besonders aufmerksam tu machen haben : es ist

vielmehr der Genuas, den Alle in guter Darstel-

lung dieser Oper, mit dem Nutzen- in genauester

Vereinigung, davon tragen werden, sobald sie sich

- liur nicht von einigen namhaften Schwierigkeiten

' einer gelungenen Ausführung zurückschrecken las-

' am. Denn ao leicht, wie eine Schlendriansoper

singt Und spielt sie sich allerdings nicht Bisher

hat sich de* teutsche Künstler eben nicht vor 'der-

' gleichen gefürchtet; nicht einmal unsere Liebhaber

haben e«: es wäre bedauerlich genng, wenn die

jüngste Zeit unserer Kunst anders decrelirte. Es

ist nicht möglich: im Gegenlheil sind wir über-

zeugt, dass uns dies gerade für einen Reiz mehr
gilt, sobald nur am Ende etwas dabei gewonnen

wird, was die Liebe der Teutschen zu Cherubini

und ihr Dank für schon empfangene Genüsse mit

gutem Fug voraussetzen darf. Gehen wir nun zur

kurzen Schilderung der Oper selbst.

In der Ouvertüre beweist der Meister anf das

Eindringlichste, dass er mit der Richtung der neue-

sten Zeit nicht nur hinlänglich vertraut ist, son-

dern auch, dass. es ihm, wo er will, ein Leichtes

sei, die beliebte Manier noch zu überbieten, und

zwar so, dass es uns scheint, als klinge durch die

Töne der Modewirklicbkeit eine heilsame Ironie,

die uns wohl mahnen möchte, von den bunten

Zerstückelungs-Ouvcrturen endlich wieder abzulas-

sen und zu denen uns zu wenden, die, wie früher,

ein Ganzes einleitender Gefühlsstiram ung für sich

bilden. Ohne die Oper darauf folgen zu lassen,

wird sie nur Wenigen im rechten Lichte erschei-

nen und so der einen Partei zu unbedingt, der

entgegengesetzten zu wenig gefallen.

Was der verzweifelte Liebhaber Nadir in der

Einleitung singt, wird sogleich den Tenoren eine

schöne Gelegenheit bieten, Stimme, Kunst und Aus-
druck zu zeigen, so schön melodisch, harmonisch

reich gewendet und musikalischer Empfindungsweise

angemessen ist der Gesang. Dass sich eine solche

Vereinigung dieser dreifachen Erfordernisse guter

Theatermusik in unserra jüngsten Opernwesen nur

seilen vorfindet, brauchen wir nur zu berühren.

Auch die Explicationen der Räuber werden nicht

wenig musikalische Unterhaltung zeitgemäss und an

sich guter Art gewähren: denn der Räuberchor ist

ordentlich neuharmonisch, dabei aber in so eigen-

tümlich cherubinischer Weise zusammengehalten,

dass das Erste durch den Reiz des Zweiten bedeu-

tend gehoben und veredelt wird. Nicht zu über-

sehen ist dabei der theatralische Unternebmungsge-

sang Nadir's, der dem ganzen Vorspiele einen wirk-

samen Schluss bringt, der zugleich auf dio Oper
selbst begierig macht. Dass also die Texlverf. diese

Hauplscene des bekannten Mäbrchens zu einem Vor-
spiele verwendeten, erscheint uns nicht als Fehler,

wie Einige raeinen, sondern als glücklicher Griff,

Wären sie in der Oper selbst nicht zu weitschwei-

fig geworden, hätten sie sich einer gedrängteren

Scenenfolge beflissen, so könnte der Vortheil für
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Bühnencia rStellung schwerlich aussen bleiben. Für
häuslichen Gebrauch der Musik ist dies natürlich

Ton gar keiner Bedeutung.

Die Introduction des ersten Aktes ist für Thea-
ter und Haus gleich schön, keinesweges schwer aus-

führbar weder im Chor- noch im Sologesang, so-

bald die Sänger nur so weit gekommen sind , dass

sie sich mit Recht an Cherubini wagen dürfen.

Die Romanze der schönen Delia (No. 5) wird ei-

ner geschickten Solosängerin weit erwünschtere Ge-
legenheit geben, die fCnnstanmulh ihres Gesanges

zu entfalten, als die Dichter es für sie als Schau-

spielerin gethan haben; ihre Situationen haben für

Theatereffect eine solche Passivität, dass Cheru-

bini, der Greis, viel galanter gegen sie gewesen

ist, als die Herren Wortverf. Auch im folgen-

den Duett mit Chor und Wiederholung des ersten

Chorgesanges hat Cherubini das Beste gethan, so

dass die ganze Scene von trefflicher Wirkung sein

mi)ss. — Die zweite Scene, von No. 7 an, ist

gleichfalls musikalisch frisch und theatralisch, in

mancherlei Sologesang, mehrstimmigen Sätzen, bald

mit Chören untermischt, bald von ihnen begleitet.

Alles fliessend und im mannichfachslen Wechsel,

so dass bald das Melodische, bald das Declamato-

rische nach Art de« französischen Styls die Ober-

hand hat. Die harmonischen Gesangfolgcn werden

freilich nicht allen musikalischen Vereinen gleich

beim ersten Versuche völlig rein gelingen, und im

erforderlichen Zusammenspiele mit der vortreffli-

chen und reichen Instrumentation 'Werden auch die

Geübtesten mehre Versuche nöthig finden: dafür

ist aber auch der Gehalt den besten frühern Lei-

stungen dieses Meislers an die Seile zu setzen, so

verschieden auch der Inhalt selbst ist. Das Duett

der beiden Liebenden No. 9 ist durch fröhliche

Begleitungsfiguren eben so reich geschmückt, als es

bewegt und ergreifend im Jubel des schön ver-

schlungenen Gesanges wirkt, so dass es überall des

lebendigsten Einganges sich erfreuen wird, wo es

nur feurig und gut ausgeführt wird. Das Quatuor

No. 10 ist abermals so situations- gerecht und lei-

denschaftlich durchgreifend , als hätte es der Greis

in seinen schönsten Jahren geschrieben , nur dass

mitten im Feuer die höchst besonnenen, das Ganze

veredelnden Wendungen ihm jeue Geisteskraft ver-

leihen, die auch in sonst glücklichen Fällen nur

selten in's Leben tritt. Es ist nämlich eben so viel

Kunst als Natur darin, so dass die eine die andere

nicht verdrängt oder auch nur hindert, sondern

sie verhalten sich wie- zwei Freundinnen, die sich

gegenseitig fordern und eben nur in ihrer Verei-
nigung jene Geistesflamme entzünden.

Der zweite Akt beginnt ziemlich schwierig.

Das heimliche Treiben Ali's und seiner Diener
verlangt tüchtige« Zusammenspiel der Sänger und
Instrutnentalisten; vorzüglich wird den Sklavenchö-
ren ein starkes Modulationsvermögen zugemuthet,

wie man dies auch aus frühern Werken unser«

Meisters keimt. Der letzte Zusatz sagt aber auch
zugleich aus, dass durch dieses schwierige Modu-
liren der Wirkung selb«t nicht das Geringste ent-

zogen wird, dass vielmehr die Unterhaltung dabei

gewinnt, wenn die Vortragenden sich des Gelin-
gens rühmen dürfen. Es ist nämlich hier nicht

von künstlichen Imitations-Verkettungen contrapun-
ctischer Gelehrsamkeit die Rede, die in Opern
meiat übel angebracht sind, sondern Ton freien,

frappant eigenlhümlichen Acqordwürfeu aufregen-
der All, die überall nur dann Halt und Wirksam-
keit gewinnen, wenn sie, wie hier, der natürlichen
Folge des. Zusammenhanges in rhythmischen Ab-
schnitten uud folglich im ganzen Periodenbau treu
bleiben. In dieser lange nicht genug beachteten
Bemerkung glauben wir jungen Componiaten einen
Fiugerzeig gegeben zu haben, den aie bei ihrem
Studium wirksamer Tonsätze nicht vernachlässigen
mögen. Sie weiden bald erkennen, da«« ein «ehr
wichtiger Theil de« glücklichen Gelingens in ge-
nauer Befolgung dieser Regel liegt.— Das Pracht-
und Tanzfest, welches Nadir, der nun überschweng-
lich reiche, seiner Delia aufstellt, muss auf den
Brettern schon der Sinnenweide wegen da« Seine
thun. Die Musik dazu ist aber so schön, da«« «ie

für sich allein einem jedem Singvereine wohlge-
fällig sein wird. Der Scblusschor . ist laut und
pomphaft. Das Ballet bringt eine Unterhaltung für
sich, eigen und geschmackvoll.— Das Duett zwi-
schen Nadir und Ali, der jenem das Geheimnis«
abzwingt, woher er «eine Schatze habe, iat nicht

leicht : e« muss aber durchaus mit sicherster Leich-
tigkeit gespielt und gesungen werden, wenn es fein

komisch wirken soll. Auch ist 'der Tenor «ehr
hoch gesetzt; er aingt da« 3 mal gestrichene c, d
und e«. No. i4. Finale. Nach dem Recitative

tritt da« Terzett zwischen dem von Furcht gequäl-

ten Phaor, Nadir und Morgianen glänzend hervor,

ein köstliche« Bühnenstück, «o frisch charakteristisch,

dass die Einbildungskraft der Singer und Hörer
«elb*t das Zimmer in eine Bühne verwandelt sehen
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muw. Delia ist geraubt; Morgiane hält den Abu]-
Hassan, den ersten Bräutigam der Schönen, für

den Räuber; Nadir singt Rache, vom Chor der

Sklaven begleitet. Der eingeschobene J Takt zwi-

schen dem herrschenden $ Takt vermehrt den Auf-
ruhr der Gemüther höchst wirksam.

Der dritte Akt wird durch ein Terzett der

Räuber eingeleitet, die im Traume singen. Das
ist freilich eine «ehr opeinhafte Idee der Herren

Dichter, die der Componist so gut als möglich

aufgefasst und durchgeführt hat. Es wird ein we-
nig schwer sein, wenn es gelingen soll. Das Or-
chester oder der Stellvertreter desselben spiele sei-

nen Theil fest und genau im Takte, damit die

Traumsänger , die den Traum ja nicht vergessen

mögen, einen sichern Stützpunkt haben. Dass sie

sich am Ende durch ihren eigenen Gesang, der

immer lauter wird, gegenseitig wecken, ist ziem-

lich natürlich, so wie das ganze Traumstück spass-

haft. -Nur nicht für das gefangene Fräulein. Sie

singt daher ihre Klagen in einer sehr verzierten

Cavatine, die sich bei weichem und fertigem Vortra-

ge auf das Lieblichste einschmeicheln wird. Schwie-

riger sind die folgenden treffenden Gesänge der

Räuber und der Jungfrau, welche, nach dem Ab-
züge der Bande zu neuem Raube, ihr Missgeschick

in einer grossen Scene aingt, gut abgestuft und

mannichfach Schattin Auf ein geschicktes Reci-

tativ folgen sanfte Klagen um den Geliebten, die

ein erneutes Gelühde der Treue u. gläubiges Hoffen

auf glückliches Wiedersehen verdrängen ; nichts in

heiligen Coloraturen, Alles in einlach schön» Era-

Langaam. J z= M.
DELIA.

pfindung ausdrucksvoll gehalten. Es ist für das Zim-
mer gerathener, wenn der Gesang ohne dasSchlussre-

ettativ endet, das für die Bühne freilich bleiben muss.

Sie hört Tritte u. verfällt in neue Schrecken. In N. i g
lässt sich ganz unverhofft ihr lieber Vater vernehmen,
den der Geiz nach Schätzen wider sein Wort hierher

getrieben hat. Die Reichlhümer, die er hier gewahrt,

versetzen ihn in Ekstase, dass er sich ganz vergisst u.

seine Laterne mit dem Papiere anzündet, worauf er

das Zauberwort schrieb seines untreuen Gedächtnisses

wegen. Die Verlegenheit wird zur Qual, Beides frisch

geschildert. Als er vollends Von aussen her Geräusch
vernimmt, wird die Angst so gross, dass selbst die

Harmonieen davon ergriffen werden, wie man sich

denken kann. Die Räuber sind wirklich wieder da u.

singen ziemlich unzufrieden mit Muhamed, dersir ver-
gessen hat. Der Chor ist wahrhaft originell. Das fie-

brige will gesungen u. gespielt sein, macht sich jedoch
bei aller verzweifelten Lage der guten Delia weit mehr
possirlich, als tragisch, da der alte Ali, den blassen

Tod vor Augen, doch lieber wie ein Held sterben, als

sein geliebtes Geld hergeben will, womit er sich lösen

soll. Delia sagt für die Zahlung gut; der Hauptmann
verspricht, mit seinem Kassirer allein in Ali'sSchlosa

sich zu hegeben, dem Ali auch die geraubten 4o Kisten
Kaffee wieder zurückzustellen, worauf er seinen ver-
schmitztenPlan baut, den er heimlich mit dem unterneh-
menden Tharoar bespricht. Daran schliesst sich S. 253
ein 4ai. Gesang ohnelnslr.-Begl., den wir roitzulheilen

nicht unterlassen u. nur noch versichern wollen, dass
das Folg. dem Bezeichneten in keiner Rücksicht nach-
steht u.auch dieser Akt glänzend zu Eude geführt wird.

Gott, be - «chü - Ii«

Vieu, gut - de

CALAF (in DELIA).

mich , be
pat, gut

•chü - tse mich, o Gott, o
dt met pas, granddieu, grand

Gott, be-«Jii
dt tu, gutdt

-tae michl
met pm

!

ALI (für aieh).

0
ttt

y
faa

Irem
»e <lirh und hau' auf

biet pai, je tut» t-os

mich und bin' auf mich!
paM

,
je Jim vom ptu

!

m
URSHAN {htm «n THAMAR),

Dia Angat quält mich «o fürchter

Je n'ott, he - las jt n'ote, hi
lieh, an füri

lat faire un
ler - lieh.

eul pai.

In Kampf undSchlacht bau' ich auf
Dans let ctmbatt gut- de leurt
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in Leidenita - ceu , im Sturm der \'«< htiind wir Lo - wacht, im Sturm der Nacht lind wir be-in Leidenita - gen, im Sturm der Narlitiind wir Lo - wacht, im Sturm der Nacht lind wir
dornte ti-len - ce.dantU u-Un-ct tt danita nutl V*mou r mt «ff, l'amour

m i 1 f\

d.irfst nicht Ter- za -gen,
dans le ti - len-ct

im Sturm der Nacht die HofTnunp lacht,

et dam la nun l'ttpoir nout tuit.

l:

die HoHmidg
l'ttpoir nout

dich,

POM!

o
Dans

Tag der Fla-gen!
It ti - Itn-ct

der Muth
va-ltur.

mich hat

et

im Streite- hat rei-che Beut«
pru-den-etl la ri-com -

eleu ge-

wacht, ja

tuit tt
ich ver - traue dei - ner Macht

,

l'tt-pi-ran-ce mt con - duil,

ich ver - traue

ttt-pi - ranct

, ,, Liat und Vor - aicht um be -wacht,
tuit, ti la pru-dtn - et ntutcoiidu.it,

Liat und Vor — >

ti la pru-dtn - et.

macht-, wie war mein Wa - gen un- be- dacht, wie war mein Wa- gen un-be- dacht,

/auf, outllt im-pru- dtn - et m'im'a tonduit, quollt im-pru-dtn -et m'a eon-duit,

der Muthhat Beu-to itetage-

rit,

stets ge - bracht,

IM - rit,

Macht, jj ich Ter- trau« , ich Tertrau-e dei - ner Macht.
duil tt tttpi - ran-ct

,
Ittpi - ran - et mt con - duil.

Im letzten Aufzuge zeigt sich Nadir so weit

unglücklich, dass er nichts mehr fürchtet. Da
meldet Morgiaoe die Ankunft der Geliebten , ihrea

Vaters und zweier Handelaleute, welche jene aua

Raubergewalt angeblich befreieten. Ein grosses Sex-

tett erklingt, vollgültig in seiner Art und in be-

deutender Ausführung, für Bühne und Concert

gleich wirksam. Nur das Duett vor dem Finale

ist für diese Situation offenbar zu lang. Zwar
könnte man diese Länge mit der Spannung recht-

fertigen, welche dadurch allerdings stark vermehrt

wird. Wie aind jedoch der Meinung , das« die

weite Ausführung überall wegfallen müsse, wo sie

jedem natürlichen Gefühl Verdrusa bereitet. Da-
hin reebnen wir s. B. alle jenen langen Gesänge

weniger Opern, wo man vom Fliehen, Ei-
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len u. t. w. singt und doch nicht von der Stelle

kommt. Hier ist Nadirs Zögern nicht« weniger

als nothwendig und die Lage ist an sich schon

spannend genug , so dass jede Vermehrung als Ue-
bermaass erscheint. Für häuslichen Gebrauch hat

dies viel weniger Gewicht, als für die Bühne, wo
die Schönheit der Musik die natürlichen Bedingun-

gen der Situation nie völlig unter sich zwingt. Dio

Gesäuge sind übrigens geistreich und das Baccha-

nal, nur von Frauen getanzt, ist so jugendlich

stürmend , wild aufregend und harmonisch bizarr,

als es hier gerade sein soll , also bis zur Bewun-
derung gelungen. Rasch wird darauf der Knoten

gelöst oder durchschnitten durch Abul-Hassans, des

Oberhauptes der Zölle, Dazwischenkunft mit sei-

nen Soldaten, die auf sein Geheiss anstatt des ver-

meintlichen Kail i-t '.s die llauber verbrennen , die

in den Kisten verborgen sind. Dieser Schlussact

der Gerechtigkeit wird nach französischer Art gauz

kurz abgelhan.

Ueberblickcn wir nun das Ganze ohne allo

Rücksicht auf den Mann, der es componirte, so

müssen wir diese Opemrousik durchaus su den

gewichtigsten unserer Zeil rechnen. Sie ist durch

und durch geistreich, dabei so jugendlich gefühlt,

so männlich kräftig und leidenschaftlich frisch, dass

«je auch ohne den Namen ihres Urhebers unter

die beachtcnswerthcstcn gesetzt werden müsste. Das
rühmlichste Zeugniss eines jeden grossen Werkes
ist die Einheit des Ganzen bei aller Mannichfaltig-

keit im Einzelnen. Kein Musikkundiger wird dies

hierbei vermissen. Die Oper ist so ganz v/i«j aus

einem Gusse, dass man versucht wird, zu meinen,

sie sei, so wie sie eben steht, in Cherubini's be-

sten Jabren componirt worden. Da wir aber Alle

die Entstehung dieser Oper kennen, da wir wis-

sen , dass hierin Arbeiten des geehrten Greises mit

früheren zusammengestellt erscheinen : so wird die-

ses Erzeugnis« des Geistes doppelt bep'h'enswerth,

ja zu einer psychologischen Merkwürdigkeit, deren

Beschauung nicht nur Vorlhcile gewährt, sondern

auch einen Genuss bietet, der zu den vorzüglich-

sten gehört. Es ist eine glänzende Erscheinung,

die namentlich für teulsche Tonkünstler eine Lo-
ckung mehr in den Schwierigkeilen einzelner Sätze

bietet, deren Ueberwindung nicht wenig reizt. Wir
sollten daher glauben, Teutschlands Theater wür-
den die Darstellung dieser Oper, deren Partitur sie

von der Verlagshandlung des Klavierauszuges in

säubern Abschriften erhalten können, um ihrer

selbst willen nicht unterlassen: denn welche Bühne
sie gelungen vorzustellen vermag, ehrt sich dadurch
selbst. Für Dilettanten rechter Art, deren wir viele

besitzen, haben wir keine Sorge der Unterlassung

wegen; selten nur lassen sie sich wahrhaft Gutes

entgehen und in diesem Falle gewiss nicht. In
ihren Zirkeln hoffen wir im Vortrage dieser Oper
von Zeit su Zeit noch manche gesellige Freude zu

erleben. G. fV. Fink,

Miuilaliaehe Topographie von Chemnitz.

Cantoren: An der Hauplkirche zu St. Jacob

flr. Christian Frdr. Wölfl", geb. 2 5. Decbr. 1776
liier, stud. im hiesigen Lyceum und in Leipzig,

i3o2 als guter Bassist für die Conrertanstalten Ern-
ditio musica und Felix raerilis nach Amsterdam be-

rufen ; seit 1816 Nachfolger des Cantor Krelsch-

Diarj Lehrer und Leiter des Sängerchors am Ly-
ceum , der sonst Besseres leistete , weil er jetzt ge-

schwächt ist, da es seit einigen Jahren im Zweifel

steht, ob es zu einem Kreis-Lyceum erhoben oder,

fast wahrscheinlicher, gänzlich aufgehoben wird.

Die Choristen singen bei Kirchenmusiken, Trauun-
gen und Beerdigungen. Hr. W. ist auch Gesang-

lebrer an der allgemeinen Bürgerschule. — An
dei Johanniskirche Hr. Christoph Frdr. Aug. Kurz-

welly, geb. zu Kemberg 1772, seit 1802 Nach-
folger Slrohbach's; stud. hier und in Leipzig, als

Tenorist beliebt. Sein Sängerchor besteht aus Ad-
juvanten, die sonntäglich wechselnd in 2 Kirchci
Werke der besten Meister recht wacker ausführen.

Organisten: Jacobskirche, Hr. Chrislheb

Dictze, geb. zu Crossen bei Mitweida i8o5, seit

1825. Johanniskirche, Hr. Chr. Göttlich Ha- llich,

geb. 1790 zu Chursdjrf bei Wenfall, seit 18x8.
Musikdirecio r Hr. Aug. Willi. Mejo, geb.

zu Nossen »79$, seit Novbr. i832; war 7 J. Or-
chestermilglied in Leipzig, dann 1 1 J. Dircctor

einer Privatcapcllc in Schlesien, Virtuos auf der

Clarinette und (Jomponist, verbesserte hier die Lei-

stungen der sogenannten Stadlpfeifer und der In-

strumentalmusik überhaupt, so dass in den Winter-
concerten selbst Ileetboven'sche Symphonieen gege-

ben werden können. Orcheslerpersonal 2 4 Mann.
Musikverein gestiftet 1817 von Hrn. Job.

Gotlfr. Kunstmann, hiesigem Kaufmann (geb. 1780
au Kastell in Franken), einem tüchtigen, auch cora-

ponirendeu Dilettanten. Die musik. Abendiintcrhal-

tungeu dieses Vereins förderten den Kuustsiun be-

deutend. Dirigenten sind wechselweise der Stifter
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n-d Hr. C. T. Brunner, Compormt und Musikleh-
rer. Neben ernaler Gesangmusik im strengen Style

werden auch heilere Chore aus Opern u. dgl. ge-

geben. Der nützliche Verein wirkt auch in den
Concerlen des Musikdirectors mit.

Ein bürgerlicher Männergesang-Verein
wird mit Liebe und Eif r geleitet vom Canlor

Hrn. Wölfl"; er blüht immer mehr auf.— Haus-
liche Musik geschickter Dilettanten wird viel ge-

trieben, unter welcher die Quartetten im Hause
des Hrn. Kunstmann oben an stehen. Noch sind

xu erwähnen die Pianofurtefabrik der Gebrdr. Wer-
ner und die beiden Musikalienhandlungen der Her-
ren Starke und Karamel.

Nachrichten.
Grossherzogthum Toscana und Lucca.

Siena (Tcalio de' Signori Rinnovali). Die
hiesige Slagione teatrale dell' estate währte vom
34. Juli bis a 4. August. Man gab i5 Vorstellun-

gen derNorma, in deren Titelrolle die Spech aus-

serordentlich geGel, der Tenor Paganini und seine

Gallin, eine geborne Prassinetli, als Adalgisa, sich

ziemlich wacker verlheidigten.

Der in diesen Blättern öfters besprochene Or-
chesterdireclor Pelrini-Zamboni, welcher in ge-

genwärtiger Slagione hier das Orchester leitete, gab
Freitag den aa. August in diesem Theater in Ge-
genwart des toscanischen Hofes eirte grosse Vocal-

und Insü'umentalakademie mit starkem Beifall. An-
fangs spielte er eine von ihm componirle Violin-

Phantasie, sodann ein Largo auf der G-Saite, M ei-

ches sich des besondern Beifalls des Grossherzogs

erfreute. Hierauf Hess er die Introduction einer

von ihm componirten, noch nirgends aufgeführten

Oper: La Pia de' Tolomei betitelt, auffuhren, die

stark beklatscht wurde. Zwei andere Stücke da-

von wurden von umbenanntem Ehepaare nicht sehr

gut vorgetragen. Die Spech sang in dieser sehr be-

suchten Akad. eine Arie aus Mercadante's Normanni.

Livorno (Tealro degli Avvalorati). Bei aller

Dürre des diesjährigen Sommers regnete es recht

brav, wenigstens auf Miltelitaliens Theatern, Nor-

ma's und Capuleti'a, die uns gleichfalls erquickten,

obschon wir über den Hals in ihnen stecken und

die Norm* erst verwichenen Karneval gehört ha-

ben. Beide Opern, deren Hauptstützen die Brig-

henli , die Gebauer und der Tenor Ronzi waren,

vorzüglich Erstere in den Rollen der Norma und
des Romeo, fanden abermals die beste Aufnahme.

Hr. Ronzi sang in den Capuleti eine von ihm im
neuesten Geschmacke fabrizirte Arie. Da indessen

eine neue auscrwählte Sänger-Trappe aus Neapel

ankam, als die Unger, das Ehepaar Duprez, Cos-

selli ü. Lablache, so wurde eine gemischte Sommer-
Herbsi-Stagione mit vier Opern gebildet. Die Pa-

risina (das neueste Steckenpferd der Unger) machte

Furore, darauf il Matrimonio segreto einen grossen

Piasco (mit einem Lablache!), schnell hinterdrein

der Barbiere diSiviglia, abermals Furore, und end-

lich Guglielmo Teil, abermals Fiasco.

Lablache ist nach Paris abgereist. Ihm folgte

in der Hälfte Seplbr. sein lojähriger Sohn Fede-

rico, der ebenfalls in jener Hauptstadt singen soll.

Lucca. Unsere so ruhig gelegene und natür-

lich stille Stadt wurde um die Hälfte Augusts durch

die Erscheinung eines ausserordentlichen Meteors

fast zum Vulcan. Dieses Meteor war die Malibran,"

welche sich hier in der zweiten Hälfte Augusts in

mehren Vorstellungen der Norma, Sonnambula und
Capuleti hören lieas. Ihr zur Seile sangen ihre

Schwester Ruiz und Bonügli. Dass sie Alles ent-

zückte, sei zum Ueberflusse gesagt. Zu ihrer freien

Einnahme wählte sie den Olello, bei welcher Ge-
legenheit das Theater einen Blumen- und Lorbeer-

tempel bildete. Als sie nach der Oper mit Fackeln

und von einer grossen Menge Menschen nach Hause
begleitet wurde, bemerkte man in ihrem Wagen
die aus dem nahe gelegenen Livorno eigena hier-

her gekommene Unger.

Lombard isch - venetianisches Königreich.

Padova. In der im Juni jährlich hier Statt

habenden
,
sogenannten Fiera del Santo gab ea auch

diesmal, wie gewöhnlich, grosse Opern und Bal-

lets. Die Prime Donne waren die Schoberlechner

und Boltrigai i; der Tenor Hr. Basadonna ; die Bas-

sisten Marcolini und Alberti. Beide Damen und

der Tenor erfreuten sich der besten Aufnahme in

derNorma; vorzüglich beklatschte man das Tempo
allegro der Cavaüna nebst der Stretta des sogenann-

ten Terzetts im eisten Acte und die Schlussscene

des zweiten Actes, das Hauptstück der Oper*

Bergamo (Teatro Ricard i). Die hiesige Au-
gustmesse, eine der gröaslen und besuchtesten in Ita-

lien, nach welcher sogar böhmische Kaufleute von

. der sächsischen Grenze herbeiströmen, hat natür-

licherweise su dieser Zeit von jeher grosse Specta-
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kel gegeben. Dieses Jahr fanden zwei Merkwür-
digkeiten Statt, wovon eine unsern Mayr, der alles

musikalisch Schone seines Vaterlandes nach Italien

su verpflanzen sucht, abermals mit Ruhm bedeckt

und ihm grosse Ehre macht.

Die Impresa liess heuer eine neue Oper schrei-

ben und zwar das Buch von Romani, Ugg;ro il

Danese betitelt, und die Musik von Mercadanle.

Ueberdies engagirte sie dazu zwei Säuger von ziem-

lichem Rufe: die Altistin Mariani und den Tenor

Re<na, dazu die Prime Donne Blasis und Corradi

und den Bassisten Mariani (Luciano), Bruder der

ebenerwähnten Sängerin dieses Namens. Da aber

die Blasis auf einmal unpasslich wurde, engagirte

man statt ihrer die Corri Paltoni. Nach der er-

sten Vorstellung, welche Furore machte, sank die

Aufnahme. Das Buch, hiess es, sei ohne alles In-

teresse, die Musik gelehrt, was hier zu Laude in

der Theatersprache gewöhnlich so viel sagen will

als langweilig, und die Mariani und Keina beileg-

ten auch nicht mehr. Freilich liess ein Graf (so

unterschrieb er sich) einen Artikel in die Mailän-

der Zeitung einrücken, worin er diese neue Mer-
cadante'sche Oper als eine tief durchdachte, mit

grosser Pracht von slarken und erhabenen Bildern

ausgeschmückte Musik charaklerisirt; allein Sach-

verständige haben weder eines noch das andere

darin gefunden. Kurz, ein Duett, ein Rondü finale

(versteht sich äla derniere raode), einige hübsche,

mitunter gelehrt scheinende Dingerchen waren das

Vorzüglichste im Uggero. Gehören aber diese hüb-

schen und gelchitscheinenden Dingerchen auch dem
Maestro? oder hat er sie aus dem deutschen mu-
sikal. Ocean herausgefischt?... Sehr wahrschein-

lich. Denn wie kann Jemand , der etwas Gründ-
liches und Gelehrtes sagt oder sagen will, gleich

darauf so gar viel Ungelehrtes und oberflächliches

Zeug sagen? So ist es mit allen unsern heuligen

Maestri. ...
Aber zu Mayr. Nicht nur sind die in Deutsch-

land gewöhnlichen grossen Musikfesie in Italien un-

bekannt, sondern selbst die vormals bei einigen

philharmonischen Gesellschaften daselbst im Ge-
brauche gewesenen CäcilienfeUe sind seither ganz

abgekommen. Simon Mayr, in einem Alter von

71 Jahren, ist der erste, der sie im Grossen,

nach Art der - deutschen Musikfeste, in Bergamo
einführt, und er macht damit Epoche. Am 38.
August wurde hier nämlich in S. Maria maggiore
zur Ehre der Heiligen ein grosses Hochamt und
Tags darauf ein Requiem von einem zahlreichen

Orchester und Singpersunale bei übervoller Kir-
che vorgetragen. Einiges sehr weniges von Haydn
und Seyfried abgerechnet, war die Musik säramt-

lieh von Mayr. Kein geiler Ohrenkitzel enthei-

ligte hier den Gottesdienst, sondern ächter Kir-
chengesang mit deutscher Kraft und Kunst ver-
nerrlichle das Fest und den Meister, dessen Na-
men in Italien , so wie Händel in England und
Gluck in Frankreich , mit einer Art Verehrung
ausgesprochen wird. Hier ein kleines von vier

Sopran - Knaben vorgetragenes Stückchen aus die-

sem Feste. (Siehe die Beilage.)

(Foitieuung folgt.)

Mancherlei,
Gegen Ende des verflossenen Jahre« starb in

Stuttgart der pensionirte Musikdir. Hr. v. Ham-
peln, der sich früher als trefflicher Virtuos auf
de« Violine auszeichnete, besonders Haydn'sche
und Mozart'sche Quartetten herrlich vortrug, auch
als Coroponist geschätzt wurde und namentlich
durch ein Concert für 4 Violinen sich verdient

und sehr beliebt machte.

I. K. K. Hoheit die Frau Grossherzogin von
Sachsen - Weimar hat dem Musikdir. Hrn. Dr.
Loewe in Stettin für Zueignung seiner Grande So-
nate elegique eine goldene Dose zu übersenden ge-
ruht.

Die sogenannte romantische Schule , die man
auch die phantastische von ihren Anhängern be-
nannt findet, hat eine Schwester erhallen. Italic-

nische Blätter nennen jetzt die Rossini'sche Schule

die romantische im Gegensatze der klassischen oder
allitalienischen. Ob wohl die neuesten Romanti-
ker Teutschlands und vornehmlich Frankreichs die

Namensschwester anerkennen werden?

(Hierta die m ut i k «1 .sehe Beil.ge Nr. I.)

Leipzig, bei Breitkopf und Härtel. Redigirt von G. fV. Fink unter seiner Verantwortlichkeit,
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INTELLIGENZ-BLATT
zur allgemeinen musikalischen Zeitung,

Februar. 1835.

e § u h.

Ein junger Mann, Violinspieler, welcher bereit« ...

Jahre all Vorfielger bei einem Theaterorchester angestellt war,
bei Leitung der Chöre und ah Dirigent von Opern •ich allge-
meinen Ueifslls erfreute, auch alt Conrertspieler bekannt ist,

wünscht bei einer Capelle oder einem Theater dauernd placirt
an werden. Nähere Auskunft anheilt auf frankirte Anlagen
die Redaction dieses Blattea und Herr Kammermusikua Wiele
in Caatal.

n x e gen.

Raphael Dreealer, Professor der Musik, welcher
nach einem 1 4jährigen Aufenthalte in England wieder nach
Deutschland zurückgekehrt iat und »ich Main« iu aeinnn künf-
tigen Aufenthalt gewählt hat, marht hiermit den Herren Mu-
aikverlegern Deutschlands bekannt, dass er viele Manuscripte
von .«iner Compovition milgebracht hat ; auch Ut er gesonnen,
Beatell.mgen auf originelle Compo»itionen , ala auch auf Ue-
benetaungen aller Art anaunehmen. Diejenigen, welche Ge-
brauch davon zu machen wünschen , belieben lieh gefälligst in
«einer Wohnung bei der Frau Wittwe Reiter Lit. E No 6a
auf der grossen Bleiche in Main« «

In einer der bedeutendsten und wohlhabendsten Stiefel
der prrusa. Rheinprorinz könnte ein junger tüchlig gebildeter
Musiker ala Musik-Li hrer für Fortepiano und Violine ein schö-
net Auskomm -n finden. Eine höhere Ausbildung seines l'.v hes
im Allgemeinen wie insbesondere auf beiden erwähnten In-
strumenten

, mit der Routine, einen bedeutenden Gesangver-
ein

, so wie Concerte an dirigiren . würden ihm eine jährliche
Eiunahme ron iooo— iooo Rthlr. horten lauen, die sich
für die Folge nach Maassgabe seiner Bildung und Flaisaes noch
höher stellen dürften. Dabei würde bei protestantischer Re-
ligion, die vorzugsweise gewünscht wird, mit der Zeit die
Stella eines Organisten, mit einem jährlichen Fi.nm von i5o
bis aoo Thlr. «n gewinnen .ein.— Ea kann nur, wie im
Eingänge erwähnt, auf einen jungen Musiker höherer Auabil-
dung Rück.icJit genommen werden, deT, wenn sein Name in
der musikalischen Welt noch nicht bekannt, .ich auf einen an-
erkannten Meister von Ruf «u beziehen hat. — Hierauf Re-
•lertireurV- haben in der Expedition d. Blatte« ihre Anträge un-

ter den Bachstaben M, H.
und dürfen anf die

Anfrageu rechnen. —
gröaate Diaereiion in ihrer

Etablissements - Anzeige.

Den resp. Musikalien- «.Kunsthandlungen zeige ich hiermit
ergebenst an, daaa ich hier eine Kunst- und Musikalienhand-
lung eröffnet habe and um die gefällige Zusendung Ihrer Ver-
lagsverzeichnisse, Nova und andere Anzeigen bitte. — Die
Herren Breitkopr u. Härtel in Leipzig, ao wie des
Herrn Buchhändler Sim. Anhuth's Expedition in Berlin
haben die Gefälligkeit, meine Commiaaionra zu beaorgea,
Packe und Deüchlüsae für mich an

Danzig, im Jaauar i835.

R. A. Notzeit

Ehrenbezeigung.
Der Komponist C. F. Müller in Berlin hat von -

Vice-Admiral Grafen von Heiden in Petersburg für
eine, der berühmten Schlacht bei Navarino gewidmete,
gros« Militairmusik eine kostbare goldene Dose erhalten,'
w.lche vun einrm, mit dem lebhaftesten Beifall «bgefaaaten
Schreiben begleitet ist. Auch von Sr. K. H. dem Prinzen Wil-
helm von Prenaaen, junior, hat derselbe für eine Fest-
Musik eine schöne goldene Uhr mit Kette etc. ala .

Wohlwollens und Andenkens empfangen.

Ankündigungen.

In Commission ist bei Marco B e r r a in P r « g erachJe-
nen und durch alle Buch- und Musikhandlnngen an beziehen

:

Preise in ao Gulden- Fuss.

«, kr.
Geliert, loa., Messe in D für 4 Singst, a Violinen,

a Oboen oder Clarinettea, FlOte, a HÖrner
j(Trompetea und Pauken ad Hb.) Contrabest u.

0r*el a —— Reuuieza in Ea für 4 Singstimmen, a Violinen,
a Höroer, Orgel und Violpn .' , 5ö
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fl. kr.

Geliert, Joe., Copulatioii-lieil, für Supran t:
. Bau,

a Violinen, Flöten, Hörner, Orgel u. Con-

trabass — 5o

— S neue Grabgesa'nge für 4 und 3 Singstimmen

mit Blaainatfumentcnbcgleitung — 3o

Nadiitebeuile b«N. Simrock iuBonn er>chicu<.-ne

Opern im Clavierauszupe
mit Text in grossem Format aind bis Ende i835 tu folgenden

höchst wohlfeilen Preisen

durch jede Buch - und Musikhandlung tu beziehen. Nach die-

ser Zeit tritt der frühere Ladcnpreia wieder ein.

Fr.Ca.Thi.Sjr.

Auber, D. F. E., Die Stumme von PorÜci

(La Muette de Portici). Frans, und
deutsch 6 — a 18

Beetboren, L. ran, Fidelio deutach . . . 10 — a ao
Boieldi l A Die wei»*e Dame (Li Dtme

bLnche) deutach und frani 11 — 3 C

I'.: c hui, F., Joseph und seine Brüder (Jo-

aeph en Egypte) deutsch n. frans. • . 6 — l 18

Fser, F., Achilles, ital. u. deutsch n — a a8

— Camilla, ital u. detitsch JO — a ao
— Griselda, ital. u. deutsch ta 5o 3 10

— Sargiao (Der Zögling der Liebe}, iul.

n. deutach lo — 3 ao

Rossini, Elisabeth, ital. u. deutsch. . .. 10 — a ao

— La Gazza ladra, ital. u. deutach,. . . la — 5 0

Weigl, J., Die Schweizerfamilie, deutsch. 6 — 1 18

Winter, P, Das unterbrochene Opferfest,

deutsch u. frans • • • 10 — 3 ao

Neue Musikalien,
welche bei

Breitkopf und Härtel
*

in Leipzig

erschienen sind.

Thlx.Cr.

Bobrowics et Gross, SonTwiir de Ia Pologne,

grand Potpourri p. GuiUre ou Piano et Vio-

loncelle. x —
Berbiguier, La Solitaire, Cevatine a la Kosaini

pour Flute et Pfte. Op. iSl — 13

Sc bunke, Im, Variation« eonrertantee inr la Valso

funibre da F. Schubert pour Pianofort« avec

Orch, Op. 14 • • • a ia

— Lea memee p. Pianoforte aeul i —

Thlr.Gr.
Hiinteu, Fr., Lea Drbul» de 1* Jeuuesae, quatre

ain Taric» p. Pfte. Op. Gr.. Lir. | et 3... a — iC— Air moniagnard »arie p. Pfte. Op. C7 — 16— 6 Valaea p. Pfte. Op. 68 — ta
-— Le Charme des jeunea Pianiatea, eontenant

3 morceaux. No. 1. Theme de Bellini varie*.

No. a. Air suitae »arie". No. 3. Rondean aiir

un th£me de Bellini. Op. 70 1 —
Divertissement pour Pianoforte sur un motif fa-

vori du „Chalet". Op. 71 — 16
— Variation! brillantes pour Pianoforte aur un

air auisse du '„Chalet"." Op. 7a 1 —
Müller, CG., Ehestauds-Calopp f. Pfte — 4

Taubert, W., Second Duo p. Ffte. et Yiolon ou

Vclle. Op. 1 5 . . 1 8

Mendelssohn-Bartholdy, F., Rondo brillant

für das Pianoforte mit Orchester. Op. 23. . . a 13
— Dasselbe für Pianoforte aolo — ao

Stolie, W., „Der Tempel de« Herrn», Cantate nach

Worten der heiligen Schrift zusammengestellt,

Op. t4. Partitur 3 —
— Daaaelbe, Clav. Auas 1 8

Fteld, J., laeme et i3eme Nocturne pour Pianof. — 8
DuTsrnojr, J. B., 3 Themes faroris raries pour

Pianoforte. Op. C5 — 16
Cherubini, L., Ali - Babn oder die 4o RXuber,

grosse Oper in 4 Aufzügen nebst einem Vor-
spiel. Vollständiger Clavier-Auaaug mit deut-

schem und französischem Text ia —— Sämmtliche Stücke daraus einzeln.

Cserny, C, Graudo Sonate p. Pianoforte 1 4 m.

Op. 33i 3 13— Variation» brillantes pour le Pianoforte sur un

motif uartial de l'Opera: Robert le Diable.

Op. 33a — ao— Fantaisie brillante sur des Airs de Ballet de l'O-

pera „Ali-Baba". Op. 336 1 ia
Chopin, F., Variationa brillantea p. le Piano fr rle

*ur le Rondeau fsvori : .Je venda des Scapu-

laires" de^Ludoric de Herold et Halery. Op. ia. — 16
— 5 Nocturnes p. Pianoforte. Op. 1 5 — 1

6

— Rondeau p. Pianoforte. Op. 16 1 —
— 4 Mazurkas p. Pianoforte. Op. 17 — 16

Im Verlage r. C. Klage in Berlin erschienen so eben:

Hsydn, J.
, Symphonien für da« Pianoforte au 4 Hän-

den geaeUt ron C. Klage. No. 7 in G dar mit Pau-

kenichlag. 1 Tblr. 4 Gr.

Rungen ha gen, C. J., Da« eigene Hers. Gedicht y. Grünig.

Für eino Singstimme mit Begl. d. Pfte. 4 Gr.

Weber, B. A., De* Jahre, letate Stunde. Gedicht t. Vom.
Für eine Singatimme mit Begl. d. Pfte. 4 Gr.

Vorräthig in allen Buch- und Mu.ikhandlungeu.

Leipzig, bei Breitlopf und Härtel.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den iS*** Februar. N=. 7. 1835.

Für Niemanden, alt den es trifft.

J)es „Brie/wecluels zwischen Götlie und Zelter*',

wenigstens der ersten drei Bande, ist schon in die-

aen Blattern, wiewohl nur kurz, vom Hrn. Red.

empfehlend gedacht worden. Ich gedenke hier des

fünften Bandes , wiewohl auch nicht lang. Doch
achlicsst Letztes nicht aus, der wichtigen Stelle des

Buchs, welche ich anführen werde, eine Anmer-
kung voraus zu senden. Eine doppelle Anmer-
kung: eine allgemeine, die mir rathsam, und eine

besondere, die mir nöthig scheint.

Der an Geist wahrhaft geniale, an Charakter

wahrhaft grossartige und schon von der Natur

grossartig angelegte Zelter *) thut sich, wie be-

kannt, in beiderlei Hinsicht hervor, auch in dem
Meisten — bei Weitem dem Meisten — was er

in jenen Briefen Ü6er Musik schreibt Aber nicht

selten zeigt er sich eben hierin auch — und eben

hierin wohl noch öAer, als sonst — in früher Zeit

beladen , in später überlaufen und geneckt von je-

nen Schwächen, welche überhaupt Männern sol-

cher Art, wie Lolch dem guten Weizen, einzu-

wachsen und dann von Zeit zu Zeit freier an's

Licht zu schiesseu pflegen. Letzteres geschieht am
öftersten ,• wenn solche Kraft-Männer — ohnehin

einer gewissen Rohheit leicht sich hingebend , ge-

schähe dies nun aus Lässigkeit oder gar geflissentlich;

wenn, sag' ich, solche Männer die ihnen eigene

Begier , scharf Auflallendes zu sagen , wohl auch

zuweilen ein keck-prahlerisches Wort hinzuwerfen,

nie ganz bezwingen gelernt, wohl auch nie ganz be-

zwingen gemocht, vieBeicht weil damit Manchem

•) Wenn'* beliebt, rrrgleiche nin hierüber meinen Versuch

einer weiter umgreifenden Charakteristik Zeltera, bio-

graphisch belegt «iid einig« Wochen nach seinem Tode

genchritben, im 34stcn Jahrgang dieser Zeitung, No. a4.

Jetzt, au* seinen Briefen, wünschte ich allerdings
I

che* m erweitern oder genauer tu bezeichnen.

37. Jahrgang

aus ihrer öftei n, nähern Umgebung imponirt wird;
weil sie mit Personen öfters zu schaffen haben, die

zwar geistig, und wohl auch bürgerlich (was hier

schwerer in's Gewicht fällt, als man glauben sollte),

hoch stehen, doch gerade indem, womit ein sol-

cher Mann wahrhall verdienstlich hervortritt und
worüber es eben ein Urlheil gilt, wenig oder gar

nicht zu Hause sind, darum behutsam sich zurück-

ziehen oder eine abweichende Ansicht doch nur

leise, gleichsam antippend berühren. Ich glaube

nicht, dass mir widersprochen werdeukann, wenn
ich behaupte: jenes Alles war Zelters Fall, und
das Letzte namentlich, wenn er Göthe'n gegenüber

von Musik sprach. Hierzu kam bei ihm noch der

glänzende, viel geltende Vorzug (viel geltend, be-

sonders in vornehmer Welt, als llauptmittel gegen

die Langeweile): echter Witz, und zwar Keru-
Witz, Schlag-Witz, Sterlings-Witz. Diesen bc-

sass er aus reicher, stets frischer Quelle, halte ihu

stets zur Hand, vermochte augenblicklich ihn gel-

lend zu machen und war auch immer hierzu ver-

sehen mit der Zuthat überraschender Bilder, pi-

kanter Keplikcu, possierlicher Einfälle, origineller

Sprachweudunf"*n u. dgl. m. Und da ist wohl
Keiner, der diesen Vorzug in solchem Maasse be-

sässe und durch ihn uicht mehr oder weniger —
wie Zelter auch — in Uebereilungen verfiele; in

Uebereilungen — wie: Sachen, auch wichtige,

nicht blos Personen, wenn sie im Augenblick ihm
entgegenstehen, nicht zu beachten oder gleichsam

zu überrennen, nicht leicht dess Etwas zu scho-

nen, sich in einem gewissen (allerdings interessant

machenden) Ab- und Weit- und Umher-Springen
zu gefallen; nicht zu gedenken des „Ergo biba-

mus", womit Gölhe Zelter'n nicht selten neckte,

und seines oft übereilten barschen Auffahrens. Er
selbst erklärt „barsch" durch „barbarisch".)

Nicht ohne ehrliche Absicht bin ich hier vor

einer schönen Marmortafel bei der Rückseite ver-

7
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weilt — der ungeschliffenen. Ks ist geschehen,

um Grund und hoiTentliYh Aufmerksamkeit für das

zu gewinnen, womit ich fortfahre.

Aus jenem Allein folgt zweierlei: Man'' kann

von ZeJler in diesen seinen Briefen, auch Wo er

von Musik spricht, viel lernen, stels lernen, selbst

wenn er den schlimmen Tag hat : aher man muss

auch viel mit hinzubringen; viel, nicht nach Masse

des Stoffs, denn diese findet sich bei ihm in Rei-

cher Fülle; sondern viel nach Gewicht, Werth
und innerm Vollgehalt. Um es mit Eins auszu-

drücken: Maass und Wage muss man hinzubrin-

gen, und im eigenen Innern muss die ernste Ge-
rechtigkeit wach bleiben und un verrückt die Wage
halten. — Ich weiss es wohl : es wird hier Man-
cher mhGöthe in jener Jugendfabel rufen: „Weis-
heit, du sprichst wie die Taube!" aber es ist doch

nicht übel, dass dort die Taube spricht, und auch

nicht schlimm, was sie spricht. Hat ihr doch der

Dichter selber zugehört!

Nun aber wollen wir eilen, hinzu zu setzen:

Was bisher gelesen worden, das geht zwar auf

das ganze Werk dieses Briefwechsels, doch in vol-

lem Maasse nur auf ohngefähr die erste Hälfte des-

selben. Von da an — ohne dass Zeller ein An-
derer würde oder auch nur einen seiner Neben-
wege verliesse — giebl er uns Gelegenheit vollauf,

zu bewundern, wie er seine ohnedies schon hohe
Gestalt emporstreckt und mit immer jugendlich

scheinender Kraft auf den alten Pfaden festen,

derben Tritts aufwärts hinschreilet. Nirgends aber

gewährt er uns diesen würdigen, schönen Anblick

mehr, als in eben dem Bande, von welchem hier

gesprochen wird: mithin von dem Jahre 1828,

dem siebenxigiten seines Lebens an! Letztes: wie

sollte es nicht jenen Anblick doppell anziehend und

merkwürdig machen einem Jeden, auch wenn ihm
bekannt, dass überall Gnies zu Trefflichem schnel-

ler aufwachst, als hlos Schätzbares zu Gutem! Und
wie sollte es nicht auch für das, was ich hier aus

diesem Bande auahebe, schon im Voraua Anlheil

erregen und den Eingang ebnen? Ich begnüge mich
darum auch nur noch mit dem einfachen Worte:
Ich ehre und liebe Zelter'n genug, um zu behaup-

ten: könnte er Vorstehendes lesen, auch wo .es

Schwächen bemerk lieh macht, er wäre der Erste,

welcher sagte: Ja , «Jas ist wahr. Es ist wahr,

wo es lobt . . . (5ter Band, 4o4le Seite:) „Das
mag denn auch nach Eigenlob wittern : geh' ich'a

doch nicht für wohlriechend aus!" Es ist auch

wahr, wo es tadelt, klingt's gleich da fast so grob,

wie Unzähtichea, das im Leben ich selber ausge-

sagt habe. —
Die zweite Hälfte meiner Vorbemerkung er-

innert nur an einiges Historische, das man nöthig

hat, um die jetzt anzuführende Stelle gleich An-
fangs richtig zu fassen.

Es wird von Sebastian Bach'* grossem Pas-

sions-Oratorium gesprochen. Die Partitur war kurz

ehe Zelter schrieb, gestochen erschienen. Was in

seiner Art vollkommen ist, sei sein Gegenstand,

welcher er sei : es schlägt stets durch in der gan-

zen Welt; nur das Eine früher, das Andere spä-

ter. So wurde auch Bach'* Passion, sobald sie

verbreitet, von Jedem, welchem hier ein Urtheil

wirklich zustehen kann, als einzig und das Höchste

in ihrer Art anerkannt. Bekanntlich erfüllen auch

Bach'« Passions-Oratorien die gesammte Gattung,

wozu sie der Bildungsform nach gehören, d ei-

nlassen, dass diese selbst mit ihnen — und wohl
für immer — aufgehört hat. — Zur Herausgabe

des Werks hatte Zelter nicht unmittelbar beige-

tragen : Herr Pölchau hatte dies gelhan ; doch red-

lich zugerathen, das hatte Zelter. Nun war die

öffentliche Ausführung in Berlin gewagt, und sie

war, nach Aller Zeugniss, vollkommen gelungen:

vollkommen in sich selbst und in ihrer Wirkung
auf die Zuljörer. Auch zu dieser Ausführung hatte

Zeller nicht unmittelbar gewirkt: HerrMendelssohn-
Bartholdy halle sie veranstaltet und dirigirl. Doch
auch hier halle Zeller redlich zugerathen, gedrängt

und eifrig geworben, Gönner und Zuhörer.

Jetzt die Stelle selbst, und zwar auch um
dessen willen, was ich durch die Ueberschrifi habe

andeuten wollen!

„BriefwetJitel" u. a. w. V. S. 190.
„Nun haben wir auf vieles Begehren die Paisionsmutik

btj Tollem Haut« »Dermalen (d. 3 taten Mira) wiederholt.

Die alten aind wieder, und neue Hörer daan gekommen.
Die Urtheile aind billig verschieden , und Ton Vielen aoll

nur Einer genannt eeyn, der daa Recht hat au urlheilen

wie jeder Andere, und Tor Andern. Pbiloaophen, welche

daa Reale ton dem Idealen trennen und den Baum wegwer-
fen, um die Frucht cu erkennen, sind mit una Muaikem
rtwa ao daran, wie wir mit ihrer rhiloaophie, Ton der wir
nichta weiter «erstehen, ala daaa wir ihnen den gefundenen

Schate Tor die Thür bringen. So Hegel. Er hält eben mit

seinem Collegium bey der Musik ; waa ihm Felix recht put

nachschreibt und wie ein loaer Vogel höchst neir mit allen

persönlichen Eigenheiten sn reprnduciren versteht. Dieter

Hegel nun aagt: daa aey keine rechte Musik j man aey jetat

weiter gekommen, wiewohl noch lange nicht aufe Rechte.—
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Daa »'«f'i wir nun m gut oder nicht t wie Er; wenn er

Bni nur musikalisch erklären könate ( ob Er schon auf dem
Rechten sey. Und so wollen wir immer unlerdruen piano
und tano gehen, wie una der Gott ea eingiebt, dem wir

AH« dienen. Denn wir wissen ja Alle nicht, waa wir be-

ten aollen, und tbun immer dazu; und ao mögen die An-
dern such thua."

* *
*

Für sille, die ea aufnehmen wollen.

Ich lasse noch eine kleine Auswahl einzelner

Stellen de« fünften Bandes folgen: solcher Stellen,

wo ein merkwürdiger, vollkommen gegründeter und

für Leser eben dieaer Zeitung vorzüglich geeigne-

ter Stoff mit leichtfasalicher , eigentümlicher , in

jeder Hinsicht rühmenswet iher Darstellung verhan-

delt wird. Zusammenhang mit obiger Stelle haben

•ie nicht, ausser den geistigen im Allgemeinen.

Seite 197.

,,Ja ja, so ist es: die ganze Kumt allein macht leben-

dig, und dann ist ea gleichviel, alt oder neu, entwickelt

oder nicht. Wie bin ich doch in Freuden, wenn Dein Wort
zu meinem Wesen mir vorkommt wie die beyden Seiteu ei-

net Dinget, dat Ein Hera hat. Witten wir ja doch auch

wat tich alles sussteilen lictse hier und dort, da dann ja

alles wieder ändert und gewiu nicht dat Nämliche bliebe.

Wenn ein Heutiger ciu PuandrrtcUci Gedicht in Mutik

setzen aollte, er müiate «ich kreuzigen und aegnen ; und

zieht man wat tie in Mutik aelzen, ao weit« man nicht ob

man lachen oder weinen toll Uber die Unschuld, mit wel-

cher man tich im Beuern glaubt. «

S. 206 folg. (Aus dem Briefe an einen Än-
dert), einem au Gölhe in Abschrift beigelegt.)

,,Untere Pattion»mutik tec. Matthatum vom alten Bach
iat vorgestern am II. Mit! glatt genug abgegangen, waa ich

mir kaum telber glauben würde, v.euu ioh dagegen von vie-

len Seiten her erfahre, data tie sogar gefallen habe, und —
li»t will arhod wm tagen

Itt diesen umern Tagen.

Untere ästhetitchen Tagtolätler nehmen sich zusammen, den

Leuten die hohen und tiefeu Treflli< hkeiten dietea Werka zu

eröffnen. „Joaua aber schwieg *iille"j und da wir seine

Junger sind, thue ich desgleichen. Denn „die Kunat iat

eine Vermittlerin dea Unaussprechlichen " , und auch dies

Wort sollen Sie in Kun*t und AlUrthum gedruckt finden.

Daher wiiute ich höchstem von obigem Werka su sagen,

dass es mir «naussprechfirh wohlgeßlit. Wir haben einige

Choräle und Alien davoulaateu müssen und die Aufführung

hat dennoch gegen drey Stunden erfordert. Bedenkt man

dass solche Musik am Charfreytag Nachmittag») gegeben wor-

*) Hier irrt Zelter. Den Vormittag wurde solrh ein Oratorium
gegebt-u: aber den Nachmittag noch ein sweites, kürzeres,
£leidüaUs mit Predigt, in der sogenannteu neueu Kirche.

den und dazwischen die Nachmittsgtpredigt atsttgefunden, so

gehören dazu fünf volle Stunden der Andacht. Dazwischen
katneu die guteu Leipziger und gingen, wie zie wollten

|

und so ging such die Mutik ihren Gang wie aie tollte, und
die Welt mag tich bedanken, data «ie noch da ist} deuu
die guten Söhne des alten Bach tttlti quanti haben tich so

wenig hemüht ihret grosaen Vaters Werke suaammeu zu hal-

ten , dass nun sogsr ich Spilling ein Verdienstcheu gewiune

die Brosamen aufzuleaen und su bewundern, die aie unter

aeiuem Tische liegen gelauen: si#, deren Schülereysn der

liebende Vsler ins Reino ichrieb.'«

S. an.
„Gcttern kommt ein strackgewachsener junger Mann mit

stattlichem Schnauzbarte (ich hielt ihn für einen Studenten)

und erbat aich ein Freybillet sur Passion. *) Da ich der-

gleichen nicht Vi enige zu geben habe, mutzte ich ihm bemer-
ken: ich könne nicht wissen ob ich deren übrig behielte,

und nicht vorher verschenken, wts ich verkaufen wolle. —

—

Er sey, sagte er, Rccenseut sm Courier und hsbe gehofft,

ich würde ihm teine Bitte nicht vertsgen , denn die Reda-

ction hsbe keine Billete. — Bedeukeu Sie, werther Herr,

tagte ich, des« Ihre Kecension für mich einen Werth allen-

falls hätte wenn ith tie vorher heben könnte, um davon su

lernen ; nun soll ich sie Ihnen sber heute schon mit einem

Thsler besahleu , wenn nachher die ganze Welt sie für ei-

nen Grotchen haben kenn, und Sie gewinnen doppelt, denn

meiue Musik itt gut, daa wissen Alle die mir wst dafür

geben. — Der junge Manu schien conateroirt. Er jammerte

mich und ich war trhon im Begriff ihm ein Billet geben su

lstaen, ata er still davon ging} er wird mirs aber wohl
anstreichen. * ••)

s. 359.

„Eine Theorie als Product des Effects kann nur in so-

fern wieder hervorbringend teyn, wenn sio sls bssirendes

Element im Schootte der Mutter, im Genie, ruht und vom
verwandten Strahle befruihtet zum Leben gedeiht. Daa be-

greift nur der Künstler, indem er du Geheitnnias offenbtrt

ohne dsrnsch zu auchen. Die neuen Theoritten wollen die

Wirkung lehren und merken nicht, dau tie die Sache um-
Uhien und dss Kind zu seinem eigenen Vater machen. Wenn
tie dix Farbe nicht fühlen, wie aoll ihnen ein Licht leuch-

ten? Mit dem äuaaern Sinne, mit dem beatera Verstände

läaat airha nicht fassen, ea mm noch etwas dazukommen:
so lege ich mir Deine Gedanken darüber aus.'*

.

*) Diese Aufführung des Bsch'schen Werks war zu Zelters Be»
nefice und darum von ihm selbst dirigirt.

*') Auch hierin itt die Zeit seit Zellen Briefe aufgestiegen. Mir,
sls Mitvorsteher des hiesigen Abonnement-Concerta, schrieb

ertt vorige! Jahr bei Eröffnung dea halbjährigen Cur im ein

nicht eiumal mehr junger Scribcut um ein Freibillet, für sJle>

swunaig Coucertabende gültig, indem er wörtlich beifügte:

„Bekanntlich schreibe ich in alle vietgelescne Zeilblätter und
habe damit den Ruf des Instituts in Händen', was Ew. W.
achon darum nicht gleichgültig aein darf, da von aeiuem Ruf
seine Ezitlens abhängt" u. 4, w. Ich, könnte du Blatt noch
heute Jedermann vorlegen ; and „cotutenürt" wurde dieser

beUnuie Khrcumann auch hierdurch gewiu nicht werden.
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S. 386. (Schreiben an einen Andern, Gölhe'n

in Copie beigelegt.)

„Ihr lieber Schüler, verehrter Herr S., soll wiLIkom-

men seyn.

Da er nach den eingesendeten Proben sich schon auf

eigne Fütio gewagt hat, so wird die fortgesetzte praktische

Uebung immer weiter führen als daa sogensnnte Studiren und

Beschauen von Theorien, die nicht sur Anwendung kommen.

So verdienen die beyden Psslmen und das Orgelstück

Lob , wenn es auch nur Anfänge sind. Haben doch die Be-

aten welche die Welt kennt auch irgendwo angefangen.

Nach meinem nnmasigeblichen Dafürhalten verhalt aich

die musikalische Bearbeitung a. B. einea Psalms, wie die

Predigt zum Texte, welcher durch die Predigt immer an-

schaulicher, eindringender werden soll. Thut die Predigt

das nicht ; tersplittert sie den Text sur La Verständlich-

keit : so iit sie nicht besser daran als ob ihr ein Stein an-

gehängt und sie versenkt wäre ins Meer, denn sie ist

verlorne Arbeit und niemand achtet ihrer.

Dieso Theorie auf die musikalische Composition zurück-

geführt , wissen wir, dass auch grosse Meister nicht immer
glücklich in ihrer Anwendung gewesen, und wäre solches

auch tob» Schüler billigermassen uicht au erwarten. Der

Schüler aber kann erwarten, fordern, dass ihm gesagt werde

:

wozu die Kunst ist? und waa sie su leisten bat? Denn,

dass auch der Beste nur leistet waa er kann, versteht aich

ton selber.*;

S. 4l4.

— „ Der denkende Künstler ist noch eint jso viel

Werth!" — Dies Motto höre ich von hundert Zungen und

finde es in Stammbüchern. Es kann seyn dass Leeting da-

mit nicht Zuviel sagen wollen , indem er es einem fürstli-

chen Kunstliebhaber in den Mund legt. Es klingt wie eine

alte Gavotte , die jeder auf dem Dudelsacke spielen kann

;

denn was den Künstler macht, das ist der Gedanke und nicht

das Denken. Verseih dass ich Dir so etwas schreibe . ich

muss es nur einmal aus mir los seyn j es macht mich ber-

sten, dergleichen immer wieder au hören.» —
Und nun zum Schluss noch Zelters Schilde-

rung der Henriette Sontag (im Jahr i83o in Ber-

lin)} sie läsat dem oft keifenden, belfernden Sie-

benziger gar zu anmuthig! Und wer liesse «ich

nicht auch überhaupt gern erinnern an solch geist-

volles Alter neben spicher geistvollen Jugend?

S. 433.

„Gestern nun, nachdem ich den ältesten, neunzigjahri-

gen Freund sum Grabe begleitet hatte, bin ich sogleich nach

Mozarts Figaro gegangen und habe die achartnante Sontag
alz Susanne vollkommen heiter, geistreich und liebemwürdig

gefunden. Denkst Du nuu dass ich ihr etwas augebe, ao

wiese, daaa ich aie, aeitdem sie hier ist, noch nicht ge-

sprochen habe, weil ich verlange dass aie mich apreche, da

aie Mitglied der Singakademie ist. Daa arme Wesen aber

seilen, die aie umschwärmen aasj beschenken | und ich aelbst
-

hatte such sieht gewUstt wo Ich die Zeh hernähme sie, aue-

aer Repetitionen, welche ich nicht besuche, und Vorstellun-

gen, die ich selten von Anfang sehe, su finden, wiewohl
sie mir ganz nahe wohnt. Ala Susanne hat sie mich auch

darum entsückt, weil ihr Naturell das em'th, was dies«

Oper, nach meinem Gefühl , von Moaarta übrigen Werken
unterscheidet: den Styl der /ntrigue in der Mueik. Man
findet diesen Styl anch wohl in einzelnen andern Stücken

irgend einea andern Italienischen Componisten— Cimarosa,
auc i Gre'try u. A. — Hier aber fängt dieser Styl schon

mit der Sinfonie an und geht durch die ganae Handlung
durch, und das kommt mir neu vor — — (d. loten May.)

Mite. Sontag habe nun dreymal in Othello vernommen. Mir

war darum su thun, ob aie wohl ihrer Sache einmal wie
immer gana Herr wlre? Sie hat aich dreymal wie drey

verschiedene Wochentage anzgezprochen und doch war sie

stets Dtedemona. Nur Einmal konnte aie ihrer Stimme
allea bieten, doch immer blieb aie Meister ihrer Sache.

Waa ich das letzte Mal mit Vergnügen beobachtet hsbe,

war wie aie aelbzt gar nicht sang. Ihr Gemahl, Ehra
Othello, ssng eine lsnge Arie, der es nicht an Längen

fehlt: während dieser Arie stand sie fast auf einem Flecke

ohne aich zu bewegen, und ich habe nie ein schöneres

stummes Spiel, was die Ruhe der Unschuld so wahr und
anmuthig darstellt, gefunden. Das holde Wesen ist leider

su Schade, um eine Gräfin au werden." —
Friedrich RochliU. *)

Nekrolog.
IEingesandt.)

- Anioinette Petadori, geborene Pechwell,

Geboren su Dresden den 6. Mär« 179g und
gestorben den ao. September i834.

Mit dem Gefühl inuiger Verehrung möge die-

ser leider nur zu früh Verklärten hiermit ein Denk-
mal geweiht sein, welchem gewiss Viele einen

Kran« umwinden.

•) Mit mir hatte Zelter ein — niemals im Geringsten gegneri-
sches, aber höchst wunderliches VerhältnSes errichtet und
hat es durchgehalten, um verrückt, über dreissig Jahre f ein
drrmaasen wunderliches Verhältniss, dass ms« sich's zwischen
Männern grossentheils gleicher Bestrehungen, die sich gegen-
seitig nicht nur werthachten, sondern einander in Neigung
augethan sind, nicht wunderlicher ersinnen kann. Wenig-
stens konnte letztes Göthe so wenig, als ich, und wir haben
susammen mehrmals darüber gelacht. Da dies'Verhältnias pi-
kant und für Zelter wahrhaft charakteristisch ist: ao könnte
es wohl auch für Andere einige« Interesse haben. Vielleicht

Isssen sich deahslb nebenbei einmal einige Worte darüber sa-

gen. Im gesamtsten „Briefwechsel**, mithin in zwei und dreis-

sig Jahren, schweigt Zelter gänzlich davon: darum auch Gö-
the, der ihm doch für seine Rückreise von Weimar nach Ber-
lin über Leipzig (vielleicht um ihn au necken) nicht selten

Aufträge an mich gab, die unser Mann persönlich bestellen

sollte und auch pünktlichst bestellte. „Und das ist der Hu-
mor von dem Dings da!" sagte wohl Zelter, wie dort bei
Shait^eare der grundredliche, fsustgerade, starrköpfige, ta-
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Schon in ihren zarten Jahren wurde ihr der

unzweideutigste Beweis des Beifalls bei ihren öffent-

lichen Productionen. 1810 spielte ate zum ersten

und i834 zum letzten Male. Sie «tudirte rastlos

grösstenthcils unter Klengel'« Leitung Pianoforte,

musikalische Theorie aber später bei Dotzaucr, so

wie auch mehrere Sprachen, von denen sie nament-

lich der französischen, englischen und italienischen

mächtig war. Ihre seltene Virtuosität, ihr engel-

reiner Charakter, so wie ihre liebenswürdige Zu-
vorkommenheit, mit jener Bildung des Geistes ge-

paart, erwarben ihr die grosste Zuneigung Aller,

die sie näher kennen zu lernen Gelegenheit hatten.

Sie war in vieler Beziehung ein Vorbild. Ihr groß-
artiges, kräftiges und dabei doch eben so gefühl-

volle« als brillante« Spiel entzückte, so wie e« Be-

wunderung erregte. Sie besau eine ungemeine Fer-
tigkeit, vom Blatte zu lesen, sie erforschte dabei

sehr leicht den Geist eines Werkes. So sehr es

ihr gelang, die schwierigsten Composilionen neue-

rer Zeit mit Nettigkeit auszuführen, so gern spielte

sie aber auch die ernsten Erzeugungen älterer Zeit.

Wie wahrhall wusste sie z. B. durch S. Bach'«

Fugen zu ergötzen. — AI« Lehrerin wusste sie

durch Gründlichkeit, zugleich aber auch durch ihr

einnehmendes Wesen das Zutrauen ihrer vielen

Schülerinnen höchst ehrend zu rechtfertigen.

Bei allen diesen seltenen Vorzügen war sie

höchst bescheiden und anspruchslos als Künstlerin,

geistreich in ihrem Umgange, uneigennützig und
dabei doch eine sorgende Gauin.

Nachrichten.

Dresden. Montag, d. 13. Jan. i835. Con-
en! de« König). Sachs. Concertmeislera Ilm. Rolla,

im Saale der Harmonie. Ouvertüre von Stuns. Ein

Satz, der zwar schon mehrmals gehört worden,

aber wegen seiner interressanten Erfindung und
trefflichen künstlerischen Durchführung immer gern

gehört wird. Concertino von Pechatschek, vorge-

tragen vom Concertgeber. Aeusserst schwierig, in

der Compositum etwas fragmentarisch, aber vor-

trefflich gespielt. Arie vom Musikdirector Rastrelli

Qun.), gesungen von Mad. Schröder-Devrient mit

höchst lobenswerther Moderation, schönem Vor-
trage und Empfindung. Die Composition nicht ohne
Verdienst. Variationen für 3 Violinen, von Mau-
rer, vorgetragen vom Concertgeber und Hrn. Kam-

mermusiku« Winterstein. Da« Stück ist von einem

bekannten Virtuosen für dies Instrument brillant,

dankbar für die Spieler und interessant für das

Auditorium geschrieben. E« ward herrlich vorge-

tragen. Hr. K. Winterstein, ein junger Mann von
eben so viel Talent als Fleiss und Eifer, tritt sel-

ten — (vielleicht gar heute zum ersten Male öf-

fentlich ?) auf, aber heute mit ausgezeichnetem Ver-
dienst. Sein Spiel ist sicher, silberrein, von schö-

nem Ausdruck und sein Bogen wie seine Finger

kräftig und doch gewandt. Die Eigentümlichkeit

des Ilalieners und des Deutschen hob sich in den

beiden Künstlern, die sich die Passagen fast immer
abzunehmen hatten, höchst charakteristisch hervor.

Beide verdienten und erhielten rauschenden Beifall.

Den zweiten Theil eröffnete eine Arie von
Bellini (aus der Straniera), gesungen von Zezi.

Wenn nur dieser wackere Sänger besser für das

Concert wählen wollte. Die Composition ist ganz

für die Bühne berechnet und bekommt im Saale,

Wo die Handlung wegfallt, ermüdende Leere und

Länge. Divertimento von Kummer für Violoncelle,

vorgetragen vom Hrn. K. Musikus Schlick. Kuin-
mer's Composilionen dieser Gattung sind geschmack-
voll zusammengesetzte Lieblingsthemen mit brillan-

ter Inslrumenlirung, meist äusserst schwierig für

das SoloinstrumenL Hr. Kammermusiku« Schlick

ist einer von deu übermässig bescheidenen Künst-

lern, die nie, ausser iu ihrem Dienste, öffentlich

auftreten. Das Publikum verliert hierbei wesent-

lich. Das Spiel dieses jungen Virtuosen verdient

in allen Beziehungen Lob. Er hat einen sehr star-

ken, kräftigen Ton, von schöner Fülle — aller-

dings besitzt er ein treffliches Instrument — was
er von Schwi rigkeiten unternimmt, und ihrer sind

nicht wenige in diesem Saue, das bringt er nicht

nur vollkommen rein und deutlich heraus, sondern

er thut es wie ein Meister mit Eleganz und Bra-
vour. Er gehört zur Kummer'schen Schule, nur

dass ihn seine Musculatur und auch wohl seine

geistige Eigentümlichkeit weniger zum Süssen als

zum Kraftvollen
,

Markigen zieht. Duett aus Se-

rn irnmis von Rossini, äusserst brav v. Mad. Schrö-

der-Devrient und Hrn. Zesi gesungen. Je mehr die

Herren Bellini, Pacini, Ricci, Pugni u. «. w. u. «. w.

auftauchen, de«to mehr sieht man, dass sie die Blätt-

eben , die aus Bossini'« reichem Lorbeerkranze ab-

fallen, «orgsam auflesen, mit eigenem Gestrüpp zu-

sammendrehn und sich keck aufs Haupt setzen.

Aber daraus wird weder Rossiui's voller Kranz,
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noch sind die Kopfe,' die sich damit schmücken,

Rossini'sche Köpfe — so wenig als 'die süssen

Herrn , die vor vierzig Jahren Westen ä la Marl-

borough trugen, der grosse Marlborough waren.

Je mehr von diesen modernen Herrchen sich in

die Wagschaale des Geschmacks setzen, je gewich-

tiger sinkt die zu Boden, in der Rossini mit sei-

nen Fehlern und Vortrefllichkeiten einmal Platz

genommen hat Zum Schluss Fantasie! von .Mau-
rer, vorgetragen vom Concerlgeber. Von einem

Meister erfunden und von einem solchen meister-

haft ausgeführt. C. B. von Miltitz.

IVien. Musikalische Chronik de» vierten Quartale.

Seit Monaten ging die Sage, die Administra-

tion des Hofopernlhealers wolle uns mit Chelard's

Macbeth und mit Au bei-'s Maskenhall beglücken

:

allein die Erwartung wurde nicht befriedigt. Da-

für brachte man uns die von Dr. Arendt aus dem
Französischen übersetzte Oper: „Raphael", und mit

ihr zugleich deren ComponisU-n Hin. Teile, wel-

cher Cherubini's Zögliog sich nennt und bereit«

als neu angestellter Kapellmeister arolirt. — Be-

sagter Raphael aber ist weder* ein Erzengel , noch

der grosse Maler von Urb'ino; sondern eiu Scharf-

richter, vulgo: Henkersknecht. Dieser hat sich in

ein adeliges Fräulein, Namens Marguerita, vergafft;

in der Maske eines Unbekannten ihr wiederholt

das Leben gerettet, einmal, als sie, unvorsichtig ge-

nug, in'« Wasser Gel, und einmal, als sie auf der

Promenade von den spitzigen Hörnern eines uueivi-

lisirten Stiers bedroht wurde. "Der verwegene An-
beter verfolgt sie unaufhörlich mit seiner Leiden-

schaft, weiss sich allenthalben einzuschleichen und

stiehlt sogar heimlicher Weise ihrj Bildniss, wei-

chet zum Ueberfluss —- was aucli nicht zu verach-

ten — reich mit Edelsteinen garnirt ist. Sein«

Amasia hat aber bereits eine anderweitige Herzena-

inclinalion, und zwar zu dem Herzoge von Medüia

Coeli in höchst eigeuer Person. Ihre zärtliche Mut-

ter, wohl erwägend die unübersleigjiche Kluft, kennt

kein probatere« Remedium, als das KJoster; wo-
hin denn auch, nach rührendem Abschied-Nehmen,

die Auswanderung vor sich geht! Fjue delT Alto

primo.— Marguerita gefällt sich hier recht wohl

;

«ie hat eine Freundin, Leonore, gefunden, die auch

so eine geheime Liaison mit .ihrem Siugmeisler un-

terhält, indem eiu hohler Bau mslamm zum Aus-
tausch, der gegenseiügen Billel-doux dient.— In-

dessen verabsäumt Raphael keineswegs; abermals)

seinen Besuch abzustatten; er ist aber pour le mo-
ment vogelwild und desperat von wegen der Be-
ziichligung des Diebstahl* und beschwört seine grau-

same Schöne, wenigstens für ihn gut zu sagen, daas

sie selbst das Portrait quaestionis ihm verehrt habe.

Allein, wenn dieae auch wirklich sich entschlossen

halte, die aus purer Liebe verübte Slehlerei mit

dem Mantel echtchristlicher Commiaeralion zu be-
decken, so wäre es dennoch zu spät gewesen

j

denn ganz apropos tritt eine zahlreiche Wächter-
schaar, als wäre sie, blos de« Stichwortes gewär-
tig, a tempo herein und arreüit den säubern Bur-

schen. Bald darauf achleicht auch der das Brief-

leiu zum Stelldichein depom'rende Musiklehrer vor-
über, in welchem —— o Nacht und Graus! — die

unglückselige Marguerita ihren verkappten Herzog
erkennt, wir aber — id est: die Spectatore* —
zur evidenten Gewissheit gelangen, wie ein Grand
d'Espague gleichzeitig auch kein Kostverächter sein

könne. Der armen Belrogeneu widert nunmehr
das Leben au und sie beschlüsst, heroisch zu en-
den. Schon früher hat d*« Schwester Apolhekerin
alle Novizen vor einem gewissen, frei in ihrem
Laboratorium stehenden Giftfl&chchen gewarnt; sol-

ches wird nun unverzüglich herbeigeholt und in
eiu vollgefülltes Wasserglas entleert. Da fällt nun
der resoluten Selbstmörderin eiu, zuvor noch Reue
uud Leid zu erwecken und alle .irdischen Geschäfte

abzulhun; was: sie denn auch, in einem Seitenwin-
kel kauernd, mit löblicher Salbung vollführt. Wäh-
rend dem hüpft die schalkhafte Leonore herbei,

erblickt den Trank, hält ihu für Limonade oder
dess etwas, von der Gespielin zum «elbateigenen

Labsal «ich präparirt, will ihr einen losen Streich

spielen und stürzt die Flüssigkeit hinunter. Au-
genblicklich zeigt sich die

.
gräuliche Wirkung;

Leonore windet sich krampQtaft am Boden., ächzt,

stöhnt und gibt unter gewaltigen Convulsioncn den
Geist auf; Marguerita schreit Zeter und Mord. Al-
les, was Füsse hat, läuft zusammen und brüllt im
Chorus; aber auch die, Helfershelfer der Gerech-
tigkeit sind wieder bei der Hand und iuearcerireu

dü? vermeintliche Piftmischerin,. Fine dell' Alto

seepndo. —., Die MaLefikantiu ist, wir erfahren

nicht, quo jure? überwiesen und verurtheilt. —
Da ereignet sich ein fataler Casus, der. die Histo-

rie ganz gewaltig in die Länge zu spinnen, droht.

Der in Amt und Sold stehende Henker liegt selbst

krank darnieder und kann aomit den Spruch der
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Juiu* nicht vollführen. Da erbietet »ich ein zu

a ojähriger Galeerensfrafe condemnirter Gauner, die-

ses Geschäft zu übernehmen, sub eonditione, dass

ihm Pardon ertbeilt würde. Zugestanden! Jener

Stell Vertreter aber ist Niemand Anders, als unser

Raphael, ein mulhmaasslicherweise handwerksmäs-

aig absolvirter Freiknecht. — Nunmehr erscheint

er denn auch, geschmückt mit den Insignien sei-

ner Würde, im charakteristisch blutigrothen Ca-
misol, das blanke Beil als Scepter führend, nnd
nacht seinem Opfer nochmals die Cour. Er gibt

•ich als doppellen Lebensretter zu erkennen, ver-

langt nichts weiter, als Herz und Hand, durch

welche Mariage auch ilir — nach spanischen Ge-
setzen! — die Todesstrafe erlassen würde. Alle»

umsonst! Allsugross ist der Widerwille gegen ei-

nen solchen Bräutigam. Er jammert, winselt, bit-

tet, droht — und erntet Verachtung dafür; Sogar

Scharfrirhters-Thräuen prallen ab an der Felsen-

brust der unschuldigen Verlirecheriii. Aber, der

Sand verrinntj Punkt zwei Uhr soll die Hinrich-

tung vor «ich gehen; bis dahin fehlt jedoch noch

eine volle Stunde; der verschmähte Werber ist

boshaft geworden, fluga dreht er den Zeiger um
6o Minuten vorwärts, der verhängnisvolle Dop-
pelschlag ertönt, die Nonnen singen von ferne un-
ter Orgel- und Trommel-Accompagnement da» Mi-
serere, de profundi», oder so etwas Aehnliches;

triumphirend zerrt der verschmähte Exliebhaber

»eine Beute zum Blocke in die Marterkammer, da

lässt sich im harmonischen Dreiklang' ein Jubelruf

vernehmen, Fackeln erhelle» das düstere Kerker-

gewölbe, altes versammelt sich, wa« beim Schlu»«-

chor beschäftigt ist; auch S. Durchlaucht erschei-

nen persönlich im vollen Ornate, um die königl.

Begnadigung zu proclamiren ; bei also hewandlen

Umstanden gibt der tyrannische Henker sein Spiel

verloren, bekennt den an der unschuldigen Uhr
maliliöserweise verübten Frevel und erdolcht sich

manu propria mit sattsareer Bravour, bei welcher

Selbst- Exemtion das Volk, von Grausen erfasst,

den Blick abwendet. Nunmehr richtet der galante

Herzog noch einige verbindliche Phrasen an die

Gerettete, worin jedoch, unseres Wissen», kein

Stcrbcnswöitiein von Sponaalien vorkommt, diese

aber nimmt vorlieb, waa nicht zu ändern ; erklärt,

zum Mütterchen zurückzukehren, singt eine Sclinör-

kelarie mit Variationen und lange heiss ersehnt,

fällt endlich die beglückende Cortine.— Der Ein-

druck, welchen ein solcher Gahma thias hervor-

bringen musste, war leicht zu berechnen ; die Tra-
gödie unterhielt insofern, als die Leute herzlich

dabei lachten. Vom Musikalischen lässt sich we-
nig Verdiensllirhes darüber berichten. Es fehlt

vor Allem an wirksamen Situationen; seichte Ro-

manzen, Lieder- Couplets, schwülstige Ausweichun-

gen, lärmende Chöre bleiben denn doch gar zu

ärmliche Nothbehelfe. Die effektvoll instrumen-

tirte Ouvertüre verrälh die Schule, woraus der

Kunstjünger hervorgegangen, so wie die Anhäng-
lichkeit für seineu Lehrer; Elisa, Faniska und Me-
dea reichen sich darin, in schwesterlicher Umar-
mung, die Hände. Dieser Satz, der beste von

allen, jedoch ohne intensiven Zusammenhang mit

der Handlung, wurde par honneur da Capo ver-

langt, und da» Werk, bei höchst sparsamem Be-

suche, zweimal wiederholt. Die Darstellenden,

Dem. Henkel (Marguerita), Ehnes (Leonore), Hr.

Forli (Raphael) und Schäfer (Herzog) schienen von

der ihnen gestellten Aufgabe nicht sonderlich be-

geistert und thaten eben nicht mehr, als gerade

von Nöthen. Interessant ist die Manier, wie der

Componist das Direcliont-Gcachäft verwaltet, und

zu bewundern, da»»' »eine Untergebenen »o bald

damit sich femiliarisircn konnten. Bei allen zar-

ten Piano's nämlich berührt er nur ganz leicht,

graziös und kaum bemerkbar mit dem Stäbchen

des Fidles Scheide, etwa, wie ein gesittetes Kälz-

lein nach empfangenen Leckerbissen mit eingezo-

genen Krallen schmeichelnd das Sammel-Pfötchen

darreicht; wenn aber im Fortissimo der Spectakel

losgeht, dann durchschlägt auch da» Scepter gewal-

tig die Lüfte' und kreuzt, hoch emporgehoben,

gleich Windmühlflügeln, rund herum in allen vier

Himmelsgegenden.— Eine Operette vom Kapell-

meistcr Reitling: „Der Cadet-, war bloa eine phan-
tasmagorische Erscheinung , obwohl die jüng«te Hei-
nefrtter, mit dem heidnischen Vornamen Fatime,

im schmücken Omziercoslüme und prall anschlies-

senden Inexpressibeln, darin figurirle. Die Mu-
sik ist ganz anständig, jedoch für den Stoff zu we-
nig lebendig. Aehnliches Loos traf den „Bräuti-

gam aus Canadaw nach Roasini's „II Cambiale di

malrimonio"; reich an Albernheiten, nicht einmal

lustig, wie'» der Farve ziemt; Armuth im Ort be-

ster, höchsten« ein paar hübsche, embryonische Me-
lodien, von dem haushälterischen Meister apäter

vielfach verbraucht und «chärfer gewürzt— Ei-

nen wahren Hochgenusa bot die Wiederholung der

Gluck'achen „Iphigeni. in Tauri««} du Ü4 reine
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Ambrosia und echter Neetar! — Sonder Erfolg

wurde die alte Fanchon wieder hervorgesucht. Hier-

zu gehören Sänger, die im höheren Grade noch

Schauspieler sind; aber gerade eben — hino iilae

lacrimae! Dem. Löwe ist kein Leiermädchen} nur,

im letzten Acte, vom Seelenschmerz erfasst, war

sie in ihrer Sphäre; übrigens bestätigte sieh die

alte Wahrheit , dass es weit leichter sei, eine mo-
derne Bravour-Arie zu singen, als das einfachste

Liedchen mit Gefühl und dem eigentümlichen

Acccnte vorzutragen. Cramolini, als Saint -Val,

excelient; Dem. Henkel (Florine) gut; Hr. Fritze,

vom Aachner Thealer (Abbe Lattaignanl) nicht

übel; aber Binder (Oberst Francarville) , Schiffer

(Andre), Discant (Auguslin) u. s. w. — wo nichts

ist, hat sogar der Kaiser da« Recht verloren. —
Auch „Der Schwur" von Auber ward ein paarmal

aufgetischt, nachdem man in der Josephslädter-

bühne bereits den Geschmack daran verloren hatte.

Mad. Ernst und Hr. Staudigel, Gastwiith Andiol,

gefielen verdientennaassen ; Hr. Breiting (Edmund)

überschrie sich wie gewöhnlich und ist dann doch

ein gar zu massiv corpulenter RekruL Das Mann-
Weib, Dem. Zöhrer, debülirte in der Zauberflöte

und sang herzhaft ihren Tamino in der ursprüngli-

chen Lage. Die Transposition aus der hohen Tenor-

in die tiefe Sopran-Region bleibt immerdar wider-

natürlich. Mad. Schodel, au* Berlin zurückkehrend,

fand ab* Donna Anna eine beifällige Aufnahme.

Die Ballet-Branche leistet, ohne erate Tänzer und

Tänzerinnen, das Möglichste. Sie brachte drei No-
vitäten : „Die beiden Sergeanten", ein pantomimische«

Divertissement, dessen Sujet hinlänglich durch ein

französisches Melodram und Schillers Bürgschaft be-

kannt ist, mit artiger Musik v. Gyrowetz; die schön

ausgeführten Solo's für Horn und Violoncell wur-

den gebührend beklatscht. „Heinrich« IV« Fahrt

über die Marne" behandelt einen historischen Mo-
ment au« den liguistischen Kriegen und gehört in

die Rubrik anspruchsloser Kleinigkeiten. Von dem
grossen mylholog. Ballet: „Bianca 's Wahl" oder

„Amors siegreiche Waffen", Musik vom Grafen

Gailenberg, hat man sich, bezüglich der daran ge-

wandten Ausstattung, «onder Zweifel einen noch

vollständigeren Erfolg versprochen. Zur beliebten

Abwechslung spaziert auch zeitweilig der lustige

„Fasching in Venedig" wieder über die Bretter.—
(ForUetsung folgt.)

Bremen, im Janaar. — Flu Theater ist

vakant! — Dieser Fall ist wirklich hier einge-

treten. Wir haben von hier die unerwartete Nach-
richt mitxutheilen , dass die hiesige Theatergcsell-

schall sich völlig aufgelöst hat, das« die Bühne
jetzt leer steht, nicht mehr gespielt wird, die

Direktion fallirt hat und folglich auch die Oper
nicht mehr ist. Leider konnte dem gänzlichen

Fall und Verfall nicht vorgebeugt werden, «o

kräftig auch manche edle Seelen «ich noch be-
mühten, den wankenden Musentempel an stützen

und dessen schmählichen Sturz aufzuhalten. Der
letzte Direclor, Hr. Gerber, spielt jetzt in Olden-
burg, wohin auch ein Theil der Truppe abgegan-
gen; die Andern haben «ich zerstreut, z.B. die treff-

liche Sängerin Dem. Low, eine graziöse Figur, ist

jetzt am Darmslädler Theater angestellt, Hr. Knaust,

der beliebte Tenorist, an der VVeimar'schen Oper
u.s.w. Theil« der wenige Besuch de« Thealers, theil*

noch mehr die heftigen beleidigenden Angriffe auf

Schauspieler in den hiesigen Blättern haben den
Sturz herbeigeführt. Einstweilen hat der Theater-

verein da« Schauapielhaua übernommen. Dagegen
sind die Privatconccrte im Krameramthaussaal wie-

der im Gange und sehr voll; unser thätiger Riem
ist Director de« Orchester«. Neulich wurde die

neuere Sinfonie von Maurer in F moll, die Ou-
vertüre aus Leonore von Beethoven und dessen

berühmtes Septett vorgetragen. Auch der blinde

Flöten«pieler Triebe aus Bre«lau lieaa «ich neulich

hören und fand Beifall.

Der jüngere Hr. Ochernal , der Sohn, ein

Schüler von Spohr, ist noch hier und übt «ich

fleissig iu der Kunst de« Violinspiel«, worin er

«einen Verstorbenen Vater «chon übertraf, wenig-
stens was die Feinheit des Spiel« betrifft. Auch
die Meisterin im Gesänge, Mad. D. geborne Jung-
blum, «ingt nocli häutig und entzückt die Hörer.

Die Singakademie hält ihre Gesangübungen unter

Leitung des kunslgeüblen und einsichtsvollen Hrn.
Riem. Die Cuneerle der Union werden wohl durch

den neuen Bau des Unionsgebäudes unterbrochen

werden, zu welchem a5,ooo Thaler verwendet
werden sollen, deun vermulhlich wird ea einen

neuen ConreiUaal und eine neue grosse Fronte an

der Hauplseile am Wall bekommen, wodurch es

ein« der ei*«ten und achöuslen Gebäude der Stadt

werden kann.

Ltipiig, .Vei Breitkopf und Härtel. Redigirt von G. W. Fink unter »tiner Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 25*ten Februar. N=. 8« 1835.

lieber Beethoven'* ähnlichste* Bildnis*.

Herr Redacteur!

Gestatten Sie mir gütigst, über die von den Ver-
ehrern Beethoven'« häufig gestellto Frage: „fVel-
ches wohl von den vielen untern grossen Meister

vorstellenden Bildnissen da* ähnlichste sei? 1' in de-

ren Interesse auch ein Wörtchen mitzureden; denn

es dürfte wahrscheinlich Vielen willkommen sein,

diese Frage auch mich in d. Bl. beantworten xu

hören, zumal da sie wissen, dass dies meiner Seils

nicht aus kaufmännischem Interesse geschieht. Das
Schreiben in No. 3 Ihrer geschätzten Zeit., welches

über diesen Gegenstand spricht, enthalt «war im
Allgemeinen viel Wahres, denn der Verf. scheint

Beethoven gut gekannt zu haben, das zeigt unter

andern sein Urtheil über No. 4 der Portraits B.'s,

nämlich jenes von Hrn. Waldmüller für Hrn. Här-
tel in Leipzig gemalt (wovon weiter unten ein Meh-
res); aber die Pointe jenes Schreibens, das bei Has-
linger in Wien kürzlich erschienene „eincollhohe

Köpfchen" B.'s, von Kriehuber lithographirt , für

das beste Bildniss B.'s zu declariren, erregt grossen

Verdacht in mir, um nicht die geschickte Anem-
pfehlung dieser Lithographie'*) für eine blose kauf-

männische Spekulation zu halten, wobei offenbar

nur allein die Verlagsh., nicht aber das kaufende

Publikum gewinnt. Als Grund hierzu erlaube ich

mir die Frage zu stellen : Ist es wohl möglich oder

denkbar, eine treue' und charakteristische Abbildung

eines Menschen aus seinem Leben zu liefern, der

schon 5— 6 Jahre im Grabe modert? — Hätte

Hr. Kriehuber Onsern B. bei dessen Lebzeiten ab-

gebildet , so wäre nichts hierbei zu erinnern , denn

die allbekannte Meisterschaft Kriehuber's bürgt dies-

falls für die grösste Aehnlichkeit. Dazu kommt noch,

daas meine« Wissen« Hr. K . mit B. nicht in der ent-

*) Für du halte ich t* und Andere auch.

37. Jahrgang.

ferntesten Verbindung stand, und das Portrait eines

Kopfes blos vom Sehen oder durch Zusammenstel-
lung mehrer anderer zu machen, ist eine gefähr-

liche Aufgabe; wir werden hören, wie es dem
Meister Waldmüller erging, der das Original doch
mehre Stunden vor sich hatte. Ich will wohl glau-

ben, dass jenes „einzollhohe Köpfchen" einige Aehn-
lichkeit mit B.'s Kopf hat; dass es aber das beste

Bildniss B.'s sei, ja in solcher Dimension sein könne,

glaube ich au« mehr als einem Grunde nicht, und
Hr. Haslinger wolle mir es nicht verargen, wenn
ich mich hier in der Sache eben so als ungläubi-

ger Thomas insinuire, wie in puncto der von ihm
herausg. „Beethoven'« Studien" und der vertrauten

Freundschaft mit B., womit ihn der Vf. d. Schrei-

bens in No. 3 S. 18 Ihrer Zeitung beehrt. Doch
darüber zu seiner Zeit mehr.

Im Interesse aller Freunde und Verehrer Beet-

hoven'« «ei es gesagt, dass B. unter allen Bildnis-

sen, die ihn vorstellen, jenes von Stieler aus Mün-
chen mit vollem Rechte für da« gelungenste aner-

kannt habe. (Ueeth. ist stehend, ein Blatt Papier
haltend und mit einem Griffel darauf schreibend:

„Missa solennis" abgebildet.) Dass dem wirklich

so sei, zeige ich dadurch, da«« B. seinen wahren.

Freunden in der Ferne Lithographien dieses Bildes,

die Math. Artaria in Wien herausgab, mit der Ver-
sicherung überschickte, da« aie ihn in dieaer Ab-
bildung so aehen, wie er wirklich ist. Ein Exem-
plar davon schickte er auch an «einen Freund, den
geh. Rath Wegeier in Coblenz mit einer Dcdica-

tion. — Wer also das beste Bildni** B.'s haben

will, wie er in «einen letzten 5— 6 Leben*jähren

aussah, wo er durch lange« Kränkeln und die här-
testen Schläge des Schicksals nnd gewisser Leute

gebeugt war, der greife nach dieser lithogr. Ab-
bildung; es ist Alle« Wahrheit daran. Nor möchte
ich Jeden vor dem Nachdrucke dieaer Abbildung

(bei J. Dunst in Frankfurt a. M.) gewarnt wissen.

8
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Auch ich besitze ein treffliches Brustbild von B.

in Oel vom J. 18 ig, der Zeit seiner höchsten gei-

stigen Reife und festesten Gesundheit. Hr. Lortzing,

der die Ehre hat, Ihnen diese Zeilen zu überrei-

chen, hat es auch bei mir gesehen und bewundert.

Dies Bildniss hat unter allen existirenden die ge-

naueste Aehnlichkeit mit der Beschreibung, die Hof-

rath Rochlitz im 4. Bande S. 35o seines Werkes
„Für Freunde der Tonkunst" von B. macht.

Das misslungenstc Portrait B.'s ist wohl un-

streitig jenes von Waldmüller für Hrn. Härtel ge-

malt. Wie es dem geschickten Künstler erging,

dass er eine solche Karikatur auf die Leinwand

brachte, ist des Erwähnens werlh, was ich hier

in möglichster Kürze thun will. — Es war im

Winter vom J. 182a auf i8a3, wo Hr. Wald-
müller den Auftrag bekam, dieses Bild zu malen.

Schon bei der von dem Maler ganz bescheiden ge-

machten Anzeige davon benahm sich B. ungewöhn-

lich trocken und brummig, dass daraus zu schlies-

sen war, der gute W. werde seine liebe Nolh mit

ihm haben. Nach langem Hinhalten wurde denn

ein Tag zur ersten Sitzung bestimmt. W. kam,

benahm sich sehr höflich und ehrerbietig , aber zu

schüchtern, und so sehr er mit den Umrissen des

Kopfes u. dessen Untermalen sich beeilte, so wurde

dem übellaunigen B. dennoch die Zeit zu lange da-

bei, und mit einem Gesichte voll Gift und Galle

ging er im Zimmer umher, zum Unglück für den

Maler noch mit einer Composition beschäftigt, die

ihn immer an den Schreibtisch in's auslotende Zim-
mer zog. Als endlich Hr. W. sich entfernt* und

B. Luft bekam, da war W. der schlechteste Ma-
ler, den man ihm über'n Hals schickte, vorzüglich

deshalb, weil er ihn mit dem Gesicht gegen das

Fenster sitzen Hess, und B. hatte damals leider, der

schlechten, düstera Wohnung wegen, anhallendes

Augenweh. Alles war vergebens, Hrn. W. zu ver-

theidigen, dass er ihn geradeso sitzen lassen mussie;

kurz an dem lieben W. blieb kein gutes Haar und
der stürmische Freund erklärte da schon, er dürfe

ihm nicht mehr in's Haus kommen, was ich aber

in jener Stunde für kein positive* Gesetz annehmen
Wollte. Wir setzten uns darauf zu Tische, denn

es war bereits spät geworden, und anstatt dass sich

sonst die Wolken auf seiner Stirne während der

Mahlzeit verliefen, raisonnirte er ohne Aufhören
über den Maler, und als vollends die treue alte

Haushälterin seine Lieblingsspcise , Macar«

Klse, zu einem Brei verkochen Leas, da

die gute Alte der Blitzableiter sein — und es gab

eine gewallige Explosion, die nur von einer spä-

tem im August i8a3 zu Hetzendorf übertroflen

wurde. Von einer zweiten Sitzung konnte also keine

Rede mehr sein, so sehr sich Hr. W. darum be-

mühte, so sehr sein Bruder Johann und ich in Um
drangen. Nach Monaten begegnete mir Hr. W. und

sagte, er habe das Portrait B.'s fertig gemacht, ich

möge kommen , es anzusehen. Was ich gesehen,

erzählte ich B.'n, der sich aber nichts daraus machte,

als Karikatur in elfigie in die Welt versendet zu wer-

den, wenn er nur nicht mehr tu, sitzen brauchte.—

D* ss dem auch wirklich so sei, wird Hr. W. sich

gewiss noch sehr lebhaft erinnern, und ob die Art

urd Weise, wie er sich aus diesem Dilemma zog,

die rechte war, will ich nicht entscheiden, bedaure

aber sehr, dass ihn seine Phantasie so arg täuschte.

Empfangen Sie schliesslich die Versicherung

meiner grössten Hochachtung und Verehrung, mit

der ich die Ehre habe mich zu zeichnen

Münster, Ew. Wohlgeb. ganz ergeb.

d. So. Jsn. i835. A. Schindler,

Musik- Direotor.

Antwort de» Redacteur»,

Da ich mich nicht unter diejenigen zählen

kann, die unsern Beelhoven persönlich kannten,

so kann ich auch natürlich über den Hauptpunkt

Ihres geschätzten Schreibens nichts zu sagen haben.

Nur um einiger wichtigen Nebensachen willen er-

bitte ich mir freundliches Gehör. Zuvörderst drängt

es mich, in die Frage auszubrechen: Warum den-

ket ihr so Arges in euren Herzen? Nein, geehr-

ter Herr! von irgend einer kaufmännischen Spe-

kulation in dem namhaft gemachten Schreiben (in

No a) kann hier nicht die Rede seini Es ist jetzt

leider nicht ungewöhnlich, im Verdacht nehmen
schnell zu sein: ich wollte, Sie wären es nicht ge-

wesen, — Was Sie über WaJdmüller's Portrait

Beethoven's für den sei. Hrn. Härtel belichten, ist

eben so anziehend, als es allen hiesigen Verehrern

B.'s, die den Heros der Tonkunst nicht leibhaftig

sahen, überraschend ist. Wir Alle meinten, es

sei, wenn auch Manches darin in's Ueberlriebeno

gemalt sein sollte, doch sicherlich ein treffliches

Charakterbild. Wir fanden, dass zwischen den

genialen Erzeugnissen dieses wunderbaren Mannes

und dem hier gelieferten Ausdrucke seines Wesens

eine gute Analogie obwalte. Dem sei, wie ihm

wolle: Schlechtes malte W. doch wohl nicht, wenn
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er auch Einiges zu stark auftrug; wozu ihm der

damals verstimmte B. hinlängliche Veranlassung gab,

wie Sie selbst versichern. W.'s Kunst bewahrte

sich uns namentlich in dem Brustbilde des ver-

dienstvollen, seit 1827 entschlafenen Hrn. Goltfr.

Christoph Härtels, das so schön und völlig getrof-

fen ist, dass man den verehrten Mann selbst zu

aehen glaubt. Alles Uebrige habe ich denen zu

überlassen, die B.'s Persönlichkeit näher kannten,

Ihnen dankbar für jeden Beitrag cur Charakteristik

einei Künstlers-, welcher der Welt angehört.

G. W. Fink.

Nachtrag zu dem Aufsatz: „Musikalische Topo-

graphie Dresdens" in No. 5 dieser Zeitung.

Da obengenannter Aufsat« auf genaue Voll-

ständigkeit Anspruch au machen scheint, so sei es

uns erlaubt, Einiges hinzuzufügen, was der Verf.

desselben zufällig oder vorsätzlich ganz übersehen

hat. Dass ein stehendes Concert hier zu wünschen

wäre, ist richtig, aber kein wahrer Musikfreund

kann beistimmen, wenn gesagt wird : dass von ein-

heimischen und fremden Künstlern oft in su rei-

chem Maasse Concerle veranstaltet würden! Fremde
Künstler kommen äusserst selten hierher und un-

sere einheimischen Concertapieler geben jeder nicht

einmal alle Jahre ein Concert, sondern es verge-

hen oft a Jahre, ehe sie eins anstellen; es sind ge-

wöhnlich den ganzen Winter hindurch sechs, höch-

stens acht Concerte von VirtuosenJ Die schönen

Concerte der Harmoniegesellschaft sind aber wohl

zu erwähnen, diese sind alle i4 Tage während

des Winterhalbjahres; das Zillmann'sche Chor spielt

die Ouvertüren und die Begleitung und die vorzüg-

lichsten Künstler der Köoigl. Kapelle, so wie die

ersten Sänger und Sängerinnen erfreuen abwech-

selnd aas Gefälligkeit die Gesellschaft durch ihre

Leistungen. Unter denen, welche die ächte Kunst

befördern, sollten billig zwei so ausgezeichnet treff-

liche Lehrer des Pianoforte wie Hr. Krägen und

Fräul. Darnstedt nicht vergessen sein, da beide zu-

gleich wahre Virtuosität auf ihrem Instrumente be-

sitzen und oft Privatzirkel durch ihr glänzendes

und gediegenes Spiel erfreuen. Hr. Krägen hat

überdem das Glück, mehrere ganz ausgezeichnete

Schülerinnen gebildet zu haben, von denen die ju-

gendliche Cäcilie Schmiedel sich schon zweimal mit

Beifall öffentlich hören liess und manche Andere

dies könnte, sobald sie wollte. Dass wir an Hrn.

Cicarelli jetzt einen vortrefflichen Lehrer des Ge-
sanges hier haben, wurde auch verschwiegen. Noch
auffallender ist es aber, dass eines Mannes nicht

gedacht wird , wie unser im Auslande wohl be-

kannter Akustiker Friedrich Kauffmann ist, welcher

nicht allein mit dem regsten Kunslfleiss und En-
thusiasmus in seinem Fache rastlos vorwärts strebt,

sondern überhaupt mit gründlicher Kennlniss der

Theorie das zarteste Gefühl für den Vortrag der

verschiedenartigsten Musik verbindet und dadurch
allein dem todten Mechanismus des Chordaulodions

Seele u. Leben auf wunderbar überraschende Weise
einzuhauchen versteht; dies und wie seelenvoll und
schön er das von ihm erfundene Harmonichord zu

spielen und zu behandeln weiss, bewies er erst kürz-
lich in den mit grossem Beifall aufgenommenen
musikalischen Soireen, die er voriges Jahr gab.

Verdient der würdige und bescheidene Mitbürger,

der sich auf ungewohnter Bahn so rühmlich aus-

zeichnet, solch' kränkendes Vergessen? Dasselbe

sagen wir in Betreff der hier lebenden Virtuosin

auf der Pedalharfe, Fräul. Therese von Winkel;
in Deutschland gibt es sicher Niemanden, der dies

schöne Instrument so* gründlich studirt hat und ihm
so überraschende neue Seiten abzugewinnen weiss.

Diese Künstlerin spielt zwar nicht öffentlich, aber

sie ist doch sehr bekannt, da sie in ihrem Hause
mit allen ausgezeichneten Virtuosen der K. Kapelle

oft zusammen spielt; Künstler und ächte Kunst-
freunde sind ihr willkommen und für solche ist es

wahrhaft interessant, nicht allein die neuesten eng-
lischen u. französischen Harfencompositionen, son-

dern auch viele deutsche klassische Meisterwerke,

die für das Pianoforte geschrieben sind, auf der
schönen Dizi'schen Harfe k double mouvement mit
eben so viel Bravour als seelenvollem Ausdruck
vortragen zu hören. Ueberdem ist diese Künsde-
rin anerkannt treffliche Lehrerin ihres Instrumentes.'

Da ferner in jenem Aufsatze erwähnt ist, was in

mehren Schulanstalten für die Musik geschieht, so

sollte biliigerweise das hiesige Blindeninstitut nicht

mit Stillschweigen übergangen sein. Dort wird wirk-
lich Ausgezeichnetes geleistet. Die Tonkunst ist für

diese Unglücklichen, die so viel entbehren, Ersatz

für Sonnenlicht und Farbenzauber; sie schliesst ih-

nen eine Idealwelt auf, wo die irdische Dunkelheit

sich für sie in himmlische Klarheit verwandelt. Es
ist daher wahrhaft human, dass sie in diesem In-

stitut so sorgfaltig in der Musik unterrichtet wer-
den, sowohl im Gesang, als auf manmchfalügen
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Initrumenten; sie bilden ein ganzes Orchester und

ihre Leistungen sowohl im sichern Zusammen spiel,

als in der Virtuosität auf einzelnen Instrumenten

sind trefflich und erfreulich. Eben so geübt sind

aie im Gesänge; sie geben fast alle Jahre ,ein öf-

fentliches grosses Concert, mehre der blinden sind

selbst wieder Lehrer der andern , und wer es be-

greift, wie schwierig dieser Unterricht ist und wel-

cher Fleiss , welche Ausdauer und Kunstliebe dazu

gehört, ein solches Orchester von Blinden zu bil-

den, den muss es befremden, es so gar nicht er-

wähnt zu finden.

Einige unparteiische Musikfreunde.
I

Antwort de» Redacteurt.

Indem ich im Namen der teutschen Kunst den

unparteiischen Herren Musikfreunden für ihren ge-

falligen Nachtrag öffentlich danke, darf ich mich

einiger Erinnerungen nicht eiiUchlagen, die auch

für künftige Fälle nicht unbeachtet bleiben mögen

zum Segen der Sache und um der Gesinnung de-

rer willen, die sie zu fördern sich bereitwillig fin-

den lassen. Der Anstrich drs Misstrauens, des aus-

drücklich ausgesprochenen Schwankens zwischen

vorsätzlichem Uebergehen i .id leichtfertigem Ue-

bersehen herrscht leider auch durch diesen, sonst

so rühmlichen Aufsatz. Es gehört dies zu dem
Trübseligsten unserer Zeit, was uns Allen mehr
verkümmert, als wir im partensctoeij und parteilo-

sen Zufahren zneinaav !kkire* Srt-- de» Hergang • fjer

Sache und Sie werden die Versicherung kaum mehr

nöthig haben, dass die Männer, welche un& jene

Notken mitzutheilen so bereitwillig waren , zu den

kunsterfahrensten und durchaus rechtschaffensten ge-

zählt werden müssen. Andere würden wir gar nicht

dazu wählen. Sie haben, meine Herren, die Schwie-

rigkeiten nicht bedacht, die einer solchen allgem.

Topographie entgegenstehen. Ueber den a* Spalten

der Topogr. von Leipzig sind mir 3 Tage allein

mit Herumlaufen verstrichen, ehe ich nur die mög-

lich sichersten Notizen aus dem Munde der be-

theiligten Herren zu Papier gebracht hatte. Einer

ist nicht zu Hause, der Andere nicht daheim und

der Dritte muss sich erst besinnen. — Es ist zu

viel verlangt, in einer Stadt wie Dresden Einem
allein das Geschäft aufzubürden. Ich habe also

mehre höchst erfahrene und kunstlicbende Herren

mit dem Auftrage beschwert und bin ihrer grossen

Bereitwilligkeit zu allem Danke Verpflichtet. Da-
bei kann es kaum fehlen, dass solche Künstler

namentlich, die nicht öffentlich angestellt sind, über-
sehen werden, indem sich Einer auf den Andern
verlässt. Ferner können und sollen nicht alle Pri-

vatlehrer angezeigt werden, es würde zu viel; die

einflussreichsten mögen beigefügt stehen, aber wer
gedenkt ihrer immer und kennt sie alle? Dazu sind

Nachtr., jedoch so kurz eingerichtet, ohne alle Bei-

mischung von Nebendingen, wie es in den Topo-
graphien selbst geschieht. Ausserdem wäre es eine

Unmöglichkeit, ein solches Unternehmen durchzu-

führen. Ich wünsche aus allen Städten recht aus-

führliche Angaben: allein ich muss mir das Recht

ausdrücklich vorbehalten, sie so bündig zusammen
zu arbeiten, als es in den bereits gelieferten mit

dsr grössten Sorgsarakeit geschehen ist. Auch künf-

tige Nachträge werde ich auf gleiche Weise kür-

zen und ordnen. Der Kaum und die Sache selbst

machen dies nothwendig. Von der trefflichen An-
tonie Pesadori, geb. Pech well, ist bereits ein Ne-
krolog gedruckt, dessen Einsendung ich gleichfalls,

schon früher vergeblich, veranlasst habe. — Ein

Wichtiges für solche Uebersichlen haben die Her-
ren Musikfreunde doch vergessen, das ist das Ge-
burtsjahr, der Geburtsort u. s. w. der genannten

Künstler. Sie werden mich verbinden, wenn Sie

auch dies noch ergänzen wollen. Lassen wir also

ein ungegründetes Misstrauen und kommen wir lie-

ber einander mir Theilnahme entgegen, wo* Künst-

ler' ehrt und Alle, die Menschen sind.

Nachricht £N.

Wien. Musikalische Chronik des vierten Quartale,
(ForUeUung.)

Das Theater an der Wien können wir aber-

mals kurz abthun. Dort kam zur Production: l.

„Die Gleichheit der Jahre" und „Der Weltunter-
gangs-Tag" oder „Die Familien Knieriem, Zwirn
und Leim", aU Fortsetzung des Lumpacivagabun-
dus, beide Possen von Neslroy, mit harmonischer

Sauce von Adolph Müller; an Trivialitäten einmal

gewohnt, wirkten die derben Wilzspiele wenigstens

auf das Zwerchfell, a. „Der Apfelbaum", oder

„Kuss und Panzerhemd", Ritterspiel von Toldt, mit

Musik von Reuling, hat schwerlich die daran ge-

wagten Auslagen eingebracht. Derselbe Verf. hat

auch das alte Mährchen „Adler, Fisch und Bär"
unter dem Titel: „Der Zauberwald" überarbeitet,

doch wahrlich nicht verbessert. Der ärgste Miss-
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griff aber war die Reprise det Hensler'schen lang- I

weilenden ,,Sternenmädchen", das doch allzu sehr

unserer Zeit entfremdet ist. — Den Jahresschluss

in diesen verwaisten Tempelhallen feierte die Acro-
batenfamilie Knie. —

In der Leopoldstädterbühne wurde zur Schau

gebracht : „Der Schwur bei den Elementen", Zau-

berspiel von Schick. Die Grundidee, dass ein

herrschsüchtiges Weib keinen höhern Wunsch
kennt, als: Mann nur zu sein, und das Thörichte

ihres Verlangens dann erst erkennt , als Cfaronos

darin ihr willfahrte, ist ziemlich glücklich durch-

gerührt. Des neu enroullirlen Kapelim. Nidetzky

Comp, verbürgt ein erspriessliches Erinnerungsver-

mögen. — Weniger Glück machte desselben Au-
tors Volkssage: „Asmodi" oder „Das böse Weib
und der Satan", mit Musik von Wenzel Müller;

ganz vom Uebel aber war die Posse: „Der Zau-

berridiküle", componirt von Scutta. Die Panto-

mime: „Der Koloss zu Rhodua", Musik vom Or-
chesterdirector Leppen, unterhält durch eine Schlag

auf Schlag folgende Abwechslung. Rosen jedoch

erblühen der Entreprise aus den wiederholten Gast-

spielen des trefflichen Raimund. Sein Alpenkönig,

der Diamant des Geisterfursten, die gefesselte Phan-

tasie, Pächter Valentin, das Gespenst auf der Ba-

stei, der Berggeist, die beiden Spadifankerln , so

wie der Eheteufel auf Reisen waren bisher die

Glanzpartien, worin der Meisterkünstler bei stets

überfülltem Hause erschien und welchen, bei sich

mindernder Alliactionakraft, erst das Kron-Juwel,

„Der Verschwender", folgen soll. Es ist doch

eine schöne Sache, fast zwei Jahrzehende über un-

geschwächt in der Gunst des Publikums sich zu er-

halten, und es muss denn doch etwas daran sein,

wenn die wetterwendischen Launen des Zeitgeistes

keinen nachtheiligen Einfluss auszuüben vermögen.

Die Josephstädter Direction ist abermals in

andere Hände übergegangen. Das Ehepaar Leo-
pold und Theresia Hoch hat sich mit Hinterlas-

sung eines ansehnlichen Schuldenstandes nach Un-
garn, dem gewöhnlichen Refugium peccatorum, ab-

«entirt. Ein Doctor juris utriuaoue soll auf eigenes

Risiko die Anstalt fortführen und es ist ihm zu

gratuliren, wenn er für Themis eben so mit ge-

feieten Waffen kämpft, wie hier unter der hol-

den Musen Aegide. — Hr. und Fr. von Holley

machen glänzende Geschäfte. Der tief ergreifende

Lorbeerbaum und Bettelstab, die weiblichen Dril-

linge und das heitere „Liederapiel" erfreuen sich

I im gleichen Maasse der regsten Theilnahme, so

wie eines ununterbrochenen Zuspruchs. Pöck, der

Dilettanten Liebling, kam auf Besuch von Prag hier-

her. Cr courbetlirte zuerst auf seinem Paraderöss-

lein im Nachtlager, tummelte sodann sich herum
mit dem lustigeu Figaro und übernahm die Partie

des Capitain Johann in den Falschmünzern; das

erste und letzte Werk mit sehr dankbaren Einla-

gen vom Hrn. Kapellmeister Kreutzer bereichert.

Hr. Kreipel sang den Grafen Almaviva allen Kunst-

freunden zu Danke; der miraische Theil liess al-

lerdings Manches zu wünschen übrig. Eine Dem.
Valesi gastirte beifällig als Rosine; da will nun

Freund Saphir, welcher, per parenthesin, neuer-

dings in Wien domicilirt und der Theaterzeitung

fieissigster Mitarbeiter geworden ist, in München
eine Choristin, cognomine „Mauermayer", gekannt

haben, welcher besagte Prima Donna gleichsam

aus den Augen geschnitten, ja wie ein Ei dem
andern ähnlich sehen soll; woraus denn der sar-

kastische Witzbold die Schlussfolge zieht, dass es

dieser Dame bereits gelungen , beim Theater sich

einen Namen zu machen.— Am Namensfeste der

Kaiserin sollte bei splendider Beleuchtung als fürst-

licher Jäger Hr. Pöck Abschied nehmen; allein

dieser sonst so wackere Schütze schoss diesmal ein

arges Böcklein. Kurz vor dem Anfange wurden
nämlich im Corridore schriftliche Placate angeklebt,

des Gastspielers plötzliches Unwohlsein verkündend

und Nachsicht für dessen momentanen Supplenlen

erbittend. — Diese Nachricht verschnupfte denn

das ungemein zahlreiche Auditorium ganz gewaltig,

und zwar um so mehr, als vernehmlich gemunkelt

wurde, der unpass Gemeldete befinde sich in der

jovialsten Laune und wolle nur aus genialer Kunst-

lercaprice, oder könne vielleicht, vermöge obwal-

tender Hindernisse, nicht singen. So übernahm denn
Hi'. Baum, ohne Probe, die anstrengend schwierige

Partie des Prinz-Regenten, leistete das fast Unglaub-*

liehe und wurde für seine aufopfernde Bereitwillig-

keit mit Beifall überschüttet. Gerecht lohnt und
straft das Publikum; es weiss Beleidigungen zu ver-

gelten und erkennt dankbar, wenn ihm die gebüh-
rende Achtung gezollt wird.

In derselben Rolle versuchte sich auch, we-
nige Wochen darauf, ein junger Anfänger, Na-
mens Mellinger, und machte, vielleicht eben, weil

Pöck , der Gefeierte , das Kindlein samt dem Bade

verschüttet halte, Furore im strengsten Sinne. Der
Neuling ist zwar, wie begreiflich, noch gewaltig
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unbehülflich ; allein er besitzt eine auanehmend so-

nore, metallreine Barilon-Stimme von ungewöhn-

lichem Umfange, welche, bei sorgfältiger Cultivi-

rung, die schönsten Resultate verheisst.— Mit un-

geteiltem Applaus wurde Kreutzers „Taucher" auf-

genommen; dagegen verunglückte Bellini's „Nacht-

wandlerin", eine Oper, welche selbst in ihrem Va-

terlande nur dann sich erhält, wenn die Pasta oder

Malibran als Sonnambula erscheint. Am schlimm-

sten kam Hr. Swoboda weg, der mit einer für

Rul>ini berechneten Aufgabe zu kämpfen hatte und

schlechterdings zum colorirten Styl aller Gesangs-

mittel entbehrt. Nur allzubald sprach sich unzwei-

deutig allgemeines Missfallen aus ; selbst rasch vor-

genommene Abkürzungen im zweiten Akte blieben

wirkungslos, denn gefallen waren einmal die Schick-

salswürfel und gebrochen der Stab. — Seit die-

sem verhängnissvollen Abende hat Hr. Swoboda

nimmer wieder die Bühne betreten, seine Entlas-

sung erhalten oder nachgesucht und die einzige

Partie des Ludovic gibt nunmehr, als Sänger bei-

fallswerth, Hr. Dobrovsky. — In den letzten Ta-

gen des verflossenen Jahres eröffnete Mad. Kraus-

Wranitzky den Cyclus ihrer Gastdarstellungen mit

der Rosine im Barbiere di Siviglia und erhielt

eine die wahren künstlerischen Verdienste ent-

sprechend lohnende Auszeichnung.
(ForUeUung folgt.)

Breacia. Auch die hiesige Piera , welche je-

ner ihrer nahe gelegenen Nachbarstadt Bergamo

um i4 Tage vorausgeht, zeichnet sich durch grosse

Spectakel auf dem Theater aus und hatte dieses

Jahr zur Hauptsängerin die Boccabadati, den Te-

nor Sanli und Bassisten Barroilhet. Von den be-

kannten drei Steckenpferden unserer Prime Donne
wurden No. 2 u. 3 gegeben, nämlich Anna Bolena

und Norma, worin die Boccabadati, deren Gesang-

schule trefflich ist, das Meiste zum Gelingen die-

ser Opern beitrug.

Cremona. Unsere Fiera machte dieses Jahr

keinen glänzenden Anfang mit ihren Spectakeln,

wiewohl sie die brave Schoberlechner und einen

David aufzuweisen hatte. Weder Donizetti's Pa-

risina mit diesen Sängern, noch Galzeroni's gros-

ses Ballet sog an; in den folgenden Vorstellungen

ging es nicht viel besser. Die nachher gegebene

Sonnambula machte auch wenig Glück, die letzte

von der Schoberlechner sehr gut vorgetragene

Scene abgerechnet.

Como. Diese malerisch an ihrem herrlichen

See gelegene Stadt gab diesen Sommer Ricci's neue
Oper Erano due or sono tre, sodann eine unbekannte

von Hrn. Rossi, La vi IIa na contessa betitelt. Die
vorzüglichsten Sang»r waren die Aman, der Te-
nor Contini und Buffo Graziani. Die erste Oper
wurde nicht übel gegeben und erhielt sich ihrer

hübschen Tanzmusik wegen. Die zweite hat zwar
weuiger Walzer und Monferine, aber auch sonst

nichts Neues, ist im Ganzen ein armes Kindlein

und um so mehr ungenießbar, weil sie ursprüng-

lich für's neapolitaner Theater, geschrieben wurde,
und die auch sehr gute H .Iii erfordert.

Im grossen Saale des hiesigen Casino wurde die

Büste der Pasta mit folgender InschriA aufgestellt:

A
GIUDITTA PASTA

QUI GENEROSA DEL DIVINO SUO CANTO
IL xxnove SETT. mdcccxxxii

PERCHE GIOVASSE
AGLI ASILI DELLA INDIGENZA

LA SOCIETA N.
IN OMAGGIO ALLA DOPPIA VIRTU

Q. BUSTO P.

Mailand (Teatro Carcano). Anfangs Juli

wiederholte man Donizetti's Elisir mit der Prima
Donna Raineri, dem Tenor Dassi, dem Bassisten

Mitrini (Giuseppe) und Buffo Cambiagio, sämmtlich

mehr oder weniger Anfänger und daher ohne allen

Erfolg. Hr. De Bezzi, dessen Gesang weit schö-

ner ist als seine Stimme, ersetzte bald den Tenor
und erwarb sich besonders mit der Romanze im
aten Akte Beifall. Wegen einer der Raineri lu-

gestossenen Unpasslichkeit musste eiligst der Bar-
biere di Siviglia in die Scene gesetzt und die Rolle

der Rosina durch die Valesi besetzt werden. End-
lich gab man auch hier Ricci's neuere uns unbe-
kannte Opera buffat Erano due or sono tre, wozu
mtn noch die Primadonna Tadolioi und den Te-
nor Bartolomeo de Gattis engagirte. Die Last der

Oper liegt ganz auf dem Buffo Cambiagio und hat

lange Scenen; ein Fehler des röm. Dichters Gia-

copo Ferretti, welcher den Furioso und Torquato

Tasso ganz so behandelte. Indessen that Cambiagio

sein Mögliches und ihm zur Seite seine Cecca (die

Raineri), mit welcher er ein in der Folge von

Ricci eigens für sie im Mailänder Dialect comp.

Duett sang. Die Tadolini hat eine schöne Stimme
und recht gute Methode, gibt ihrem Gesänge aber

wenig Leben. Der Tenor scheint mehr für die
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Op. seria geschaffen nnd ist im Ganzen ein brauch-

bares Subject. Sonst hat das Slück gefallen und
wurde bei alier Entlegenheit des Theaters and der

warmen Jahreszeit ziemlich stark besucht; einige

hier und da zerstreute melodische Phrasen abge-

rechnet, gehört diese Musik zum heutigen ewigen

Einerlei. Ach hatte doch die neue Oper nicht so

gar viel an die Füsse and nicht «o gar wenig an

Kopf und Herz gedacht!... Im Orchester unter-

hielt mich ein hübscher Wiener Knabe, der zwi-

schen zwei langen Bassposaunen mit ausgespreizten

Beinen die Pauken vortrefflich »picke; ein in Ita-

lien seltener Fall. Die von einer Italien. Bande

entlehnten Trompeter hatten Klappenlrompelen und

oft ganz unnütze Begleitungen.

(Fortictiung folgt.)

Corretpondent-Errata, (Eingesandt.)

Hr. v. Miltitz in Dresden rügt in No. 3 Ih-

rer Zeitschrift (S. 47), dass der Costuroier die Sol-

daten im Wasserträger nicht wie die Republikaner

1794 gekleidet habe. Er hat vergessen, dass das

Slück in der Zeit der Fronde 1649 spielt. —
Derselbe sagt: vor So Jahren sei die Vcstalin,

der Cortez u. s. w. trefflich gegeben worden, wo-
bei der sei. Kapellmeister Seidelmann als Dirigent

keinen Finger regte u. s. w. Nun war aber Sei-

delmann schon lange selig, bevor die Vestalin (1811)

und Cortez (181 4) von Morlacchi einstudirt und di-

rigirt wurden. Die Vestalin ist bekanntlich 1807
geschrieben; die Partitur ward von der Kaiserin

Joseplüne im Decembei 1809 dem Könige Frdr.

August in Paris zum Geschenk gemacht und die

italien. Uebersetzung dem damals in Dresden als

Bassist und Sprachlehrer lebenden Perolti über-

tragen. Es war die erste grosse Oper, welche der

1810 an PäVs Stelle berufene verdienstvolle Ka-
pellmeister Ritler Morlacchi dirigirte. — Der Ta-
ctirslab ist erst durch C. M. v. Weber, als solcher

su Begründung der deutschen Oper 1816 nach

Dresden berufen ward, in dem dortigen Thealer

eingeführt worden.

C o m i c a
Tod K. Stein.

Als wir der Caecilia nnsern im 6osten Hefte

derselben abgedruckten „Versuch über das Komi-
sche in der Musik" übergaben, waren wir darauf

gefasst, dass derselbe nicht blos Freunde, sondern

auch seine Gegner finden werde — und in der

That, wir hatten das 6oste Heft jener Zeitschrift

noch nicht in den Händen, so stand auch schon

in Nc. 16 u. 17 der allgem. musikalischen Zeitung

einer der letztern vor uns, in voller Rüstung und

mk tüchtigen Streichen auf uns losschlagend. Im
ersten Feuer der Kampfeslust wollten wir ihm so-

gleich die Spitze bieten und einen Gang mit ihm
macheu ; allein wir besannen uns alsbald eines Bes-

sern. Theils fürchteten wir uns, so zu sagen, vor

uns selbst in unserer ersten gewaltigen Zorn es- Hitze,

theils wollten wir auch in dieser komischen Sacho

unser eigenes Blut nicht umsonst verspritzen; und

letztes würde, wenn wir gleich auf der Stelle mit

unserm Hrn. Gegner angebunden, unfehlbar der

Fall gewesen sein, indem das zuschauende Publi-

kum, sofern es das 6oste Heft der C. nicht früher

erhalten als wir, von des Streites Anfang und Zweck
nur so viel wissen konnte , als ihm von feindlicher

Seite her milgetheilt worden. Wir steckten daher

das schon halbgezogene Schwert unserer Feder wie-

der in die Scheide und beschlossen, uns eine Zeit

lang ruhig zu verhalten. Leider wurde es uns nun

aber späterhin durch eine ungewöhnliche Menge
friedlicher Arbeiten schier unmöglich gemacht, un-
sern kriegerischen Gesinnungen dieZügel schiessen zu

lassen, und wir würden auch wohl jetzt noch nicht

in's Feld gerückt sein, wenn uns nicht jüngst eine An-
zeige unsers Versuch* in der a. m. Zeit, plötzlich in

Harnisch gebracht hätte. — Also zum Kampfe!
.Wer die Abhandlung unsers Hrn. Gegners

aufmerksam gelesen, der wird einsehen, dass wir

einen schweren Stand zu ihm haben. Jene glei-

chet nämlich einem dichlverwachsenen Waldver-
hau, in welchem die festen oder schwachen Pun-
cto, welche wir angreifen und nehmen müssen,

nicht so leicht aufzufinden sind. Man muss, da

der Hr. Vf. die Anlegung von scharfgezeichneten

und abgetheilten Wegen in Kapiteln oder Sectio-

nen kriegsklug vermieden hat, um sich zu orien-

tiren, den ganzen Wald, nämlich die Abhandlung,

wiederholt durchkreuzen, und wenn man bedenkt,

dass darin viel scharfgeladenes kleines und grobes

Geschütz gegen uns aufgefahren ist, ja sogar Fuss-

angeln und Selbstschüsse für uns gelegt sind, so

wird man uns, die wir, um seine starken u. schwa-

chen Seiten auszukundschaften, uns zu wiederhol-

ten Malen mitten in den Feind hineinwagen muss-

ten, honentlieh einige Tapferkeit nicht absprechen.

Das Resultat unserer gefahrvollen Recognosci-
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rungen ist nun aber folgendes: I. Der Feind hat

die von Hrn. Steph. Schütze angelegte theoretische

Komus-Feslung theils abgetragen, theils mit neuen

Lunetten versehen, welche indess unschwer zu

nehmen sind; II. er hat, um unsere Theorie in

die Luft zu sprengen, uns Minen gelegt, welche

sich aber leicht ersäufen lassen; III. er hat die vis

comica der Musik abermals angegriffen — und

diesen Angriff müssen wir abschlagen; IV. er hat

uns — doch genug des Scherzes ! Es gilt eine

ernste Sache, nämlich das Komische in der Musik.

I.

Beleuclitung der von unserm Herrn Gegner auf-
gestellten , tum Theil neuen Be^rijfs-

BeStimmung des Komischen.

Unser Hr. Gegner tritt als Verlheidiger der

von uns angegriffenen Schützc'schen Theoria des

Komischen auf. Es ist aber gewiss kein gutes Zei-

chen für eine in Schute genommene Theorie, wenn
der Beschützer selbst sie angreift und beträchtlich

verändert. Das ihut aber unser Hr. Gegner. *) Man
vergleiche aufmerksam die uqten gegebene Defini-

•) Die Schütie'sche Theorie lautet «o : „Da* Komische Ist

eine Wahrnehmung oder Vorstellung, welche nach Au-

genblicken «las dunkle Gefühl erregt, ds*s die Natur mit

dem Menschen, während er frei xu handeln glaubt oder

atrebt, ein heiterea Spiel treibt, wodurch die beschränkte

Freiheit des Menschen in Beziehung auf eine höhere

verspottet wird. — Oder: das Kom'sche ist das in

und bei der Freiheit des Menschen fichtbar werdende

Spiel der Natur mit dem Menschen."

Dagegen bemerkt unser Hr. Widersacher S. a5o d.

all*, niu. Z.: „— dieses Mangelhifte (der SthüUeV

achen Theorie) liegt in einem dreifachen Veraehen*' etc.

und atellt dann S. a53 nach eirijen allgemeinen Er-

örterungen, deren Hauptinhalt wir in unserm Versuche,

als allgemein bekannt, mit StiiUiiiircigm übergangen,

folgende eigene Erklärung des Komischen auf: „Melk
•ich in Etwas das Verhältnis der Natur (und darun-

ter begreifen wir Alias , was nicht der freie Mensch

Ist uud was auf ihn einwirkt, aogar seine eigene Lei-

denschaft) su der FmhtU ao dar, dass ein zwtckhses

Widertpitl der Natur sichtbar wird, in welchem die

anfällig« Erscheinung der Gegenwirkung auf einseinen

Puncten das Beginnen der menschlichen Freiheit ver-

eitelt und nach einer auf etwas gespannten Erwartung

dal Ganae als nichtig erscheint, ao ergötst der Gegen-

stand als komisch i indem er an der Nichtigkeit des

menschlichen Handelns, wie die Anschauung sie dar-

legt , das Gefühl oder die Ahnung einer unbedingten

Freiheit erregt und belebt. Sonach iat komisch die

Darstellung der im awecUosen Widerspiele der anfällig

wirkendes Natur vereitelten Bestrebung des Menschen.'*

i tion des Hrn. Dr. Schutze mit der unser» Hrn.

|
Gegners und man wird unschwer die Verschieden-

heit beider erkennen. Und doch schreibt der letzte

S. 25 1 der allg. raus. Z.: „Möchte nur das, was
Hr. K. Slein gegen Schütze als Widerlegung aus-

spricht, im Geringsten nicht der wohlbegründeten

Theorie (des Hrn. Schütze nämlich) Eintrag thun."

Heben denn nicht unsere einfältigen Bemerkungen
in der C.iecilia offenbar unsern Hrn. Gegner selbst

dazu bewogen, jener, angeblich so wohlbegründe-

teh Theorie durch seine Ausstellungen und eine

gar nicht unerhebliche Veränderung derselben „Ein-

trag zu thun"? —
Aber was ist denn nun mit dieser Verände-

rung eigentlich gewonnen? Was ist damit gewon-
nen , dass nun unser Hr. Gegner an die Stelle „des

heitern Spiels" ein zwecklos neckendes fVider-

spiel" setzt? Ist dadurch nicht die Schützc'sche

Begriffsbestimmung offenbar noch enger geworden,

als sie es vorher schon war? — Wie kann aber

der Mensch, wenn menschliche« Handeln und Stre-

ben durch die Natur vereitelt und nichtig erscheint,

dasselbe insofern als komisch anschauen und be-

lachen, als er dadurch zum Gefühl oder zur Ah-
nung der — ihm selbst abgehenden — ab-

soluten Freiheit erweckt wird?? Würden wir

nicht nach dieser Theorie komische Personen des-

halb als solche belachen, weil es uns in gewissen

Momenten an ihnen klar wird, dass ihn.*n fehlt

und abgeht, was wir selbst nicht besitzen; näm-
lich eben die unbedingte Freiheit ?— Gesetzt aber

auch, dass wir wirklich, so wie unser Hr. Gegner
es annimmt, durch Anschauung der Nichtigkeit

menschlicher Handlungen und Bestrebungen, zum
Gefühl oder zur Ahnung unserer eigenen unbeding-

ten Freiheit*) angeregt werden könnten, was uns

indess nicht wohl möglich scheint: so würdeii'wir

doch dann gewiss um so weniger lachen, je mehr
jenes Gefühl In uns zur Klarheit käme. Was ist

nämlich unbedingte Freiheit? Ist sie nicht schran-

kenloses Wollen und Handeln mit und aus schran-

kenloser Erkenntniss? — Je höber nun aber bei

uns die Erkenntniss steigt, je tiefer und umfassen-

der sie- wird, je vollständiger sie die Dinge und
Erscheinungen in der Welt in ihrem innern Zu-
sammenhänge begreift und durchdringt, desto mehr
verschwindet nothwendig auch das Lachen und de-

sto mehr erscheint dann Alles in ernster Gestalt.—

») VergL Allg. Mus. Zeit, S. a54 in d. M.
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Kinder finden überall am meisten zu lachen. Er-
wachsene lachen schon weniger und um so weni-

ger, je höher ihr Wissen steigt und je weiter der

Kreis ihrer Erfahrungen wird — die Gottheit aber,

iu welcher »Jas höchste Wissen und Erkennen ruht,

kennt kein Lachen mehr, und wenn unser Hr.

Gegner sagt:*) „Vermöchten wir überall unbe-

dingte Freiheit und Geisleshuheit zu erringen, um
über dem unablässigen Widerspiele in menschli-

chen Dingen erhaben zu stehen, so kämen wir

gar nicht aus dem Lachen u. s. w.'* , so behauptet

er nach unserer festen Ueberzeugung etwas Grund-
falsches, indem wahre Geisteshoheit alle Erschei-

nungen in ihrem notwendigen Zusammenhange
übersieht und begreift und demgemass beuiiheilt,

weshalb denn bei ihr von einem zwecklosen Wi-
derspiele der zufällig wirkenden Natur gar nicht

die Rede sein kann. Wir können uns daher mit

der Begriffsbestimmung unsers Hrn. Gegners auf

keine Weise befreunden und müssen ihre Wis-
senschaftlichkeit sehr in Zweifel stellen.

Aber hiervon abgesehen, wie steht es denn

nm ihre Anwendbarkeit? Setzen wir den Fall:

Ein Schiffer, auf leichtem Nachen zum Ufer hin-

steuernd, ist eben im Begriff, an's Land zu steigen.

Da erfasst das zwecklos neckende Widerapiel der

Wellen sein Fahrzeug und wirft es in die Fluth

zurück, so das* der Mann noch einmal seine Ar-
beit beginnen muss, welche ihm denn' auch, viel-

leicht «n einem andern Orte glücklich gelingt. Ist

nun wohl dieser Schiffer, welcher haarscharf in

unsers Hrn. Gegners Begriffsbestimmung hineinpasst,

wirklich eine komische Person? — Wird nicht

der, welcher solch neckendes Widerspiel noch nicht

beobachtet hat, darüber erschrecken, während es

des Schiffers Gelahrten als eine ganz gewöhnliche

Erscheinung vielleicht gar nicht einmal der Rede

Werth achten? — Aehnliche Beispiele könnten

wir leicht in reicher Zahl aufstellen und damit

beweisen, dass die Begriffsbestimmung unsers Hrn.
Gegners abermals zu weit gefasst sei.

Sie ist aber auch, andererseits, wieder zu eng.

Wir berufen uns bei dieser Behauptung auf unsere

bereits in der Caecilia**) gegen die Schütze'ache ge-

machten Bemerkungen, welche uns von unserra Hrn.

Gegner keineswegs entkräftet und widerlegt schei-

nen; denn dass er die dort von uns aus Katzen-

berger's Badereise angeführten Beispiele, weil sie

*) S. »56 xx. — ••) S. a3i a. a. O.

nicht eben so wie auch unzählige andere, die wir
beibringen könnten, in die Schütze'sche Definition

des Komischen hineinpassen, ohne Weiteres für

Beispiele des Lächerlichen erklärt, thut nichts zur

Sache. Er wird nicht leicht Jemanden finden, wel-
cher jenen Jean Paul'schen Roman für einen lä-

cherlichen und den trefflichen Kalzenberger selbst,

welcher lediglich deshalb in's Bad reist, um dort

seinen Recensenten zu prügeln, für eine lächerliche

Person erklärte.

Wir sind bei unserer Untersuchung dieser gan-

zen Sache lediglich dem gewöhnlichen Sprachge-
brauchc der Gebildeten in Literatur und mündli-
cher Rede gefolgt, welchen um einer Definition

willen (wessen sie auch sei) abzuändern wir uns

unmöglich enlschliessen können. Hätten wir auch
nur ein einziges Mal während unsers mehr als 2oj;

Umgangs mit wissenschaftlich gebildeten Männern;
die von uns angezogenen Beispiele aus Jean Paul
u. A. als Beispiele des Lächerlichen bezeichnen ge-
hört, so würden wir nicht auf den Einfall gekom-
men sein, der Schütze'schen Theorie den Vorwurf
zu grosser Enge zu machen. Wenn wir aber das
Letzte dennoch gethan, so geschah es lediglich dem.

wohl unzweifelhaften Grundsätze zufolge, dass der
Sprachgebrauch nicht nach irgend einer von einem
einzelnen Schriftsteller aufgestellten Theorie, son-
dern umgekehrt diese nach jenem zu gestalten und
zu beurlheilcn ist. So lange es aber unserm Hrn.
Gegner nicht gelingt, den Sprachgebrauch beträcht-

lich eu verändern , glauben wir schwerlich, dass

die Schütze'sche Definition des Komischen, auch
in ihrer neuern Gestalt, sich einer grössern An-
erkennung zu erfreuen haben werde, als in ihrer

ursprünglichen. — Seil dem Jahre 1817, in wel-
chem sie an's Licht trat, sind verschiedene Lehr-
bücher der Aeslhetik erschienen, deren Verfassern

„der Versuch" des Hrn. Steph. Schütze unmöglich
unbekannt geblieben sein kann; allein kein einziger

von ihnen ist der Schütze'schen Theorie beigetre-

ten, wohl aber haben sie einige 'ästhetische Schrift-

steller, wie z. B. Jean Paul, und einige Ree. wider-
legt und unser Hr. Gegn. ist unsers Wissens der ein-

zige Gelehrte, der sie bisher in Schutz genommen.
Aber auch er hat sie beträchtlich verändert,

nicht nur in den bereits erwähnten Punkten , son-

dern auch in manchen andern, und zwar in einer

Weise, welche uns fast glauben macht, als habe
er selbst beim Niederschreiben seiner Abhandlung
das Ungenügende jener Theorie mehr und mehr

8*

Digitized by Google



135 1835. Februar. No. 8.

gefühlt. Er fuhrt nämlich unter der Hand ein

wichtige« Moment nach dem andern in die Schütze-

ache Begriffsbestimmung ein, welche« in derselben

ursprünglich nicht angedeutet war, und ist dadurch

theilweise der Wahrheit wirklich «ehr nahe ge-

kommen. So findet sich z. B. 8. 354 a. a. O. die

Stelle: „Was aber hierbei — nämlich bei der Auf-

lösung einer durch menschliches Streben veranlass-

ten Erwartung in Nichts — erfreut, ist das Ge-
fühl unserer eigenen unbedingten (?) Freiheit und

deren Besitz (?), so dass wir froh lachen, weil wa-

nn« u. Andere einer eichern Vollhommen-
heit fähig halten und die (unsere) Ueber-
legenheit fühlen. — In dem letzten Punkte

treffen wir «o ziemlich mit dem Hrn. Verf. zu-

sammen. Wir haben nämlich nicht geleugnet, dass

es Fälle gebe, in welchen eine Person dadurch al«

komisch erscheint, dass die Natur mit ihr ein hei-

teres Spiel oder ein neckendes Widerspiel treibt.

Dann muss «ich aber eben jene Person jederzeit,

wenigsten« nach unserer Meinung (es kann näm-
lich auch ein Narr den andern als komisch bela-

chen), dabei unpassend, unklug, ungeschickt beneh-

men und wir belachen sie dann im kitzelnden Ge-

fühle unserer wirklichen oder auch nur eingebil-

deten Supcriorität. Wir lachen über sie, nicht weil

aie die Natur gleichsam neckt und zum Besten hat

und nicht in der Ahnung unserer eigenen unbeding-

ten Freiheit, sondern eigentlich als unfreie, d. h.

ua dorn ganz einfachen und nahe liegenden Grunde,

weil wir als eitle selbstgefällige Menschenkinder uns

unwillkürlich and harmlos dem kitzelnden Wahne
oder Bewusslsein hingeben, dass wir bei solcher

Neckerei uns ander« benehmen würden als «ie,

nämlich besser.

Untere Begriffs- Bestimmung des Komischen
ach Ii esst nun aber, wie man sich bei gcna»er*r An-
zieht derselben leicht überzeugen wird (und wie

wir es in einem spätem Hefte der Caecilia vor-

läufig angedeutet), eine solche En'stehungsweiae des-

aelben keineswegs zu«, sondern vielmehr ein. Da-
gegen gibt e« aber «ehr viele, vom Sprachgebrauch

allgemein all solche bezeichnete, komische Erschei-

nungen, bei welchen jenes neckende Spiel oder Wi-
derspiel der Natur nicht Statt findet,*) und dass sie

die Schütze'sche Begriffsbestimmung nicht aufnimmt,

da« ist unsers Erachtens eben ihr Hauptfehler, wel-
chen unser Hr. Gegner nicht gehoben.

*) Vsrzl. Caacüia a. a. O. S. z5i.

Iudeas können wir diesen Theil unserer Er-
widerung nicht schliessen, ohne uns gegen eine

Finte zu decken, welche unser Hr. Gegner bei

.seinem Angriffe auf uns in Anwendung gebracht.

Er «agt nämlich S. a5o u.

„Indem Schütze da« Komische als das in und
bei der Freiheit de« Menschen sichtbar werdende
Spiel der Natur mit dem Menschen bestimmt, mag
ihm recht wohl das Beispiel entgegengesetzt wer-
den, dass ein Bergmann, welcher auf Bleierz ein-

schlägt und plötzlich, eine* Goldader findet, nicht

eine komische Person aufstellt. Allein Schütze ver-

stand ein kViderspiel und zwar ein neckendes (wel-
che« er nicht hätte sollen durch das antieipirte Wort
heiter bezeichnen, da dies vielmehr dem Eindrucke

.
des Komischen zufallt). Jenem Bergmanne wirkt
die Natur nicht entgegen n. «. w. Sonach wäre
die DeGnition in Hinsicht allzugrosser Weite nicht

durch dies von Hrn. K. Stein aufgestellte Beispiel

widerlegt." —
Ei! das ist eine treffliche Art von dialekti-

scher Kunst I — Erat findet unser Hr. Gegner
unser gegen Hrn. Dr. Schütze gebrauchtes Beispiel

g»nz passend. Dann verändert er die Schütze'sche

Theorie und setzt für heiteres Spielt fViderspiel
(woher weis« e« denn übrigens der Hr. Verf., dass

Hr. Prof. Schütze ein solche« verslanden?), wodurch
natürlich die ganze Sache ein anderes Ansehn ge-
winnt— und nun soll mein Beispiel nicht« taugen!!

Wir müssen offen gestehen, dass uns diese Beweis-
führung sehr befremdet hat.

n.

Vertheidigung unserer eigenen Begriffsbestimmung
des Komischen gegen die Angriffe untere

Herrn Gegners,

ö) Wir wissen nicht, was un«ern Hrn. Geg-
ner zu der Behauptung bewogen haben möge , *)

da«« wir un«ern Versuch einer Definition des Ko-
mischen allen frühern desfallsigen Unternehmungen
entgegengestellt^, da wir doch in der Caecilia**)

nach Anführung der vorzüglichsten gangbaren Er-
klärungen der ausgezeichnetsten Philosophen, mit
deutlichen Worten gesagt:

„Bei genauerer Prüfung der obenerwähnten
Begriffsbestimmungen des Korn, wird der Leser
gefunden haben, das« eine jede derselben etwa«

•) S. AJI«. M«. Zeit, S. »Si t «. 5 ». «.
*•) S. a5g a. a. O.
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für sich hat and auf gewisse einzelne Erscheinun-

gen im Gebiete des Kom. anwendbar sei, aber

keineswegs auf alle. Eine vollständige, ausreichende

Definition möchte sich aber vielleicht dann ergeben,

wenn es gelänge, wo nicht alle, duch die vorzüg-

lichsten derselben zusammen zu schmelzen. Einen

Versuch dieser Art lege ich im Folgenden zur

Prüfung vor u. s. w."

Erscheint nicht dem Obigen nach unsere Sache

sogleich in einem ganz andern Lichte, in welchem

sie das Gehässige und Antnaassungsvolle, welches

sie durch des Hrn. Gegners Missdeutung erhallen

muss, sogleich verliert? Nur die Begriffsbestim-

mung des Hrn. Prof. Schütze, so wie auch gros-

scnlheits die unsers Hrn. Gegners, ist den übrigen

vorhandenen enlgegengestellt und weicht wesent-
lich von denselben ab, wovon man sich beim

Nachlesen unsers Versuchs in der Caecilia, in wel-

chem wir aus gutem Grunde eine Anzahl dersel-

ben angeführt ,
*) leicht überzeugen wird.

6) Wir wissen ferner nicht, was unsern Hrn.

Gegner bewogen haben möge, unsere in d. C. auf-

gestellte Begriffsbestimmung im Citale in d. a. m.

Z. zu verstummein.**) Man pflegt duch gewiss De-

finitionen so viel als möglich so zu fassen, dass

darin jedes Wort bezeichnend und keins zu viel

noch zu wenig sei, und kann dann mit Recht er-

warten, dass man wörtlich cilirt werde. Dieses

•J
Diu wir aolchea gethan, h.-.t un«er Hr. Cegner tadelna-

werlh gefunden. Au* welchem Grunde? War et ihm

violleicht unangenehm , »ich mit dem ganzen Chorus

der ausgezeii hnrten Philosophen in theoretischem Kriege

tu erblicken ? — Von andern Seiten her hat man uns

für die Anführung jener Definitionen au« Büchern, welche

nicht einem Jeden aur Hand sind, Dank gewuset.

**) Sie lautet in d. C. alao: Daa Kom. beruht in der

Wahrnehmung oder Vorstellung einer überraschenden

und ergöulichen Abweichung der Dinge und Weaen iu

Gestalt, Erscheinung und Betragen und resp. im Den-

ken, Fühlen, Reden, Handeln und Streben, Ton den

gemeinhin erkannten und anerkannten Geaetzen und

Regeln der Natur, der Sitte, 'der Zeit, der Gewohn-

heit, der guten Ordnung, der Klugheit und dea ver-

nünftigen Denkens, welche (Abvteicmmg) in dem ror-

•tellend'O oder wahrnehmenden Individuum daa behag-

liche den Lachkitzel erregende Gefühl der Ueberlegeo-

heit erweckt. — Nach dieser, etwas achwerfillig auf-

tretenden DcLuit gaben wir in d. C. noch eine kürzere,

welche man sich aus jener leicht »eibsl abstrahiren kann.

Mau vergleiche nun damit das Ciut unsers Hrn. Gegn.

8. aSt u. a5a a. e. O. und man möge über seine

Willkür in den Wegltaaunjen dun «clbei richten.

Recht aber hat uns unser Hr. Gegner nicht ge-

währt. So hat er z. B. das Wort hVesen in sei-

ner Anführung unserer Definition weggelassen, wie-
wohl wir es nach reiflicher Uebei legung gewählt,

indem es uns Menschen und Götter, Engel und
Teufel und überhaupt säraralliche im Gebiete der

Runs' auftretende, wirklieh existirende, oder auch

nur von der Phantasie erzeugte Individuen zu um-
fassen schien. Wir dachten, als wir dieses Wort
niederschrieben, an den Amphitryo des Plautus,

in welchem Gölter eine sehr komische Rolle spie-

len. Wir dachten dabei an manche Engelserachei-

nungen, welche, wenn man sie nicht von einem

hohem wissenschaftlichen Gesichtspunte fasst, als

Voltaire, einen komischen Eindruck hervorbringen,

wie z. B. auf einem allen Bilde, auf welchem En-
gel mit dem Vater Abraham ganz gemülhlich Kalba-

braleu essen. Wir dachten dabei an geprellte Teu-
fel und an den Göthe'schen Mephislopheles selbst.

Wir dachten dabei an die köstlichen komischen

Figuren, welche in Volkssagen und Mährchen —
x. B. in den Hoffmann'schen, ihr Spiel treiben —
kurz wir dachten dabei an vielerlei komische Fi-

guren, an welche unser Hr. Gegner, der das Ko-
mische blos auf das Menschliche einschränken will

und damit den komischen Figuren, welche der

Mensch ohne Conflict mit der Natur jeden Au-
genblick aus seiner Phantasie erzeugen kann, seine

theoretische Thür versrhlossen hat, in »einer Be-
griffsbestimmung mit keinem fVorte gedacht.

e) Wir begreifen ferner nicht, was unsern

Hrn. Gegner bewogen, sich in unserer Definit. ge-

rade an das Wörtlein ergötzlich anzuklammern, wel-

ches wir nur deshalb in sie aufgenommen, um gleich

von vorn herein möglichem Irrthume zu begegnen.

Man mag dafür leicht jedes beliebige andere dem
beobachtenden Subjecte unschädlich* Beiwort ein-

setzen oder es ganz weglassen; die Sache bleibt

dennoch dieselbe. Hat unser Hr. Gegn. dem Hrn.

Prof. Schütze das Wörtlein heiter weggenommen,

so geben wir ihm unser Wörtlein ergöttlich gern

auch dazu und werden um so kürzer. Wenn er

aber sagt:*) „Alles in der DeGnilion (nämlich in

der unsrigen) zu Beachtende beruht auf dem ein-

geklemmten Wörllein ergötxtith" u. s. w., so ist

das ein Irrthum. Man ziehe versuchsweise diese«

eingeklemmte Wörtlein aus dem Bau unserer De-

finition heraus, und man wird sehen, das« nicht das

*) S. a,5G a. is O. Z. i v. o.
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Geringste daran wackelt. Folglich mag auch wohl
nicht Alle» darauf beruhen.

Weit gefahrlicher sieht es aus, wenn uns un-

ser Hr. Gegner un»ern eigenen, gegen Hrn. Piof.

Schulz angestellten Bergmann in feindliche Uniform
steckt, um uns durch selbigen zu untermiuiren. Er
sagt nämlich: *)

„Wenn der auf Bleierz («us vernünftigem

Grunde) einschlagende Bergmann nun Gold Gndet,

ist das nicht auch eine ergötzliche Abweichung
der (in uns. Definit.) bezeichneten Art?"

Ei! allerdings ist das eine Aoweichung "ora

Gewohnten u. s. w., aber nur leine
t

welche von

una
, defi nitionsmässig , mit dem behaglichen,

den l.n^hkitzel erregenden Bewusstsein oder Gefohl
unserer (Jeberlegenheit wahrgenommen wird. Wir
beneiden dann vielmehr den glücklichen Finder und

wünschen uns an seine Stelle. — Da sieht nun

unser Hr. Gegner, wie wir unsern Bergmann rich-

tig ersäuft.— Eben so wenig aber wie durch den

armen Schlucker, der doch nur auf unserm stei-

nigten oder steinischen Revier sich wohlbcfunden

und welchen wir deshalb gern wieder in unsere

Dienste nehmen, wo er wohl wieder lebendig wer-

den wird — hat uns unser Hr. Gegner durch das

Beispiel vom Modejournal oder vom Recensenten-

handwerk geschlagen. Er frage nur Hrn. Prof.

Schütze. Dieser hat gewiss, wenn im Lusttpiel

oder in der komischen Oper Deny, Unzelmann,

Lorzing, La Roche, Seidel oder Frau v. Heygen-
dorf (Jagemann), Letzte in der heimlichen Heii alh,

auftrateil, unzählige Male den Ausruf vernommen:
Ei.' welch' komischer Anzug! und Hr. Dr. Schütze

weiss noch besser als wir, dass alle diese Komiker
•ehr oft durch ihre blose Modeausstufiirung (alte

und neue) unendliches Gelächter veranlassten, ob-

wohl dabei das Publikum und die Komiker selbst

nicht von lächerlichen, sondern nur von komischen

Anzügen sprachen«— Was aber das Recenaenten-

handwerk betrifft, so kann, abgesehen davon, dasa

hier wieder unser Hr. Gegner eigenmächtig unser

vorstellen und betrachten in ein behandeln**) um-
wandelt, allerdings auch dieses in gewissen Fällen

in einem komischen Lichte erscheinen. — Nicht

besser aber wie in den beiden bereits angeführten

Punkten hat er aach in dem, was. er an derselben

•) S. a5a «. a. M. — ••) S. i5> i. i. O.

Stelle von raschen Uebergangen ans einer Takt- u.

Tonart in die andere sagt, den ganzen Umfang—
oder auch nur die Hauptpunkte unserer Begriffsbe-

stimmung in's Auge grfasst und sich demnach die

Widerlegung derselben ausserordentlich leicht ge-

macht. Freilich ist eine Abweichung vom Regel-

mässigen und Gewohnten in Takt und Ton nicht

immer komisch; allein wenn sie in überraschender

We.se eintritt und von uns mit dein behaglichen,

den Lachkitzel erregenden Gefühle unserer Ueber-
legenheit, d. h. des Besserwissens u. s. w. , ange-

hör: werden kann, dann ist sie es gewiss.

Was aber den Hrn. Prof. Schütze, so wie
auch uns geraachten Vorwuif anlangt, dass wir
da«. Komische vom Lächerlichen nicht scharf ge-

nui; getrennt und uns demnach tadehiswei ther Be-
griffsverwirrung ^schuldig gemacht, so bemerken wir

I

unsererseits, dass wir bei der Abfassung unserer De-
finition lediglich dem Sprachgebrauche gefolgt sind.

In diesem hat der Ausdruck: lächerlich, welcher
noch zu Kanl's Zeit völlig die Bedeutung des Ku-
mischen hatte

,
allmählig eine gehässige Bedeutung

f gewonnen, so dass es z. B. ein Schauspieler heut

zu Tage kaum für ein Lob nehmen würde, wenn
man ihm sagte, dass er im Fache des Lächerliclien

exccllire. In neuerer Zeit braucht man nämlich
jenen Ausdruck offenbar mehr zur Bezeichnung des
schlechthin Ungereimten und fVidersinnigen aus-
serhalb des Kunstgebietes, und in dieser Beziehung
sagt schon Bouterweck in seiner Aeslbelik: „Da*
Lächerliche ist mit dem Hässlichcn verwand!.**

Das» nun aber das Komische, sofern es dem
Bereiche der Kunstwelt angehören soll, stets unter

ästhetischer Form erscheinen müsse, das haben wir,

weil es sich, wie manches andere, dessen Nicht-

erwähnung uns zum Vorwurf gemacht worden, von
selbst verstand, in unserm Versuche, bei dessen Ab-
fassung wir wohl mit Recht die allgemeinen ästhe-

tischen Crund - Begriffe als bekannt voraussetzen

konnten , unerwähnt gelassen. —
Dem Obigen nach können wir also unsere

Begriffsbestimmung des Komischen durchaus nicht

als von unserm Hrn. Gegner widerlegt ansehen,

und da wir in der Abfassung derselben der An-
leitung der bewährtesten Philosophen gefolgt sind,

so glauben wir sie auch gegen fernerweite An-
griffe gesichert halten zu können.

(BeichJiu« folgt.)

Leipzig, bei Breitkopf und Hörtel. Redigirt von G. fV. Fink unter seiner Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 4teI1 März. N=. Q 18 3 5.

C o m i c a.
(Beichlo.1.)

III.

fertheid:gung des rein musilalischen Theih
unters Versuch* über das Komische.

Sich an eine einzelne Stelle unserer Abhandlung
hängend und ohne Rücksicht zu nehmen auf den

eigentlichen frühem Gang derselben , macht uns

unser Hr. Gegner diesen Vorwurf:*)
— „Der Verf. (nämlich wir in unserm Ver-

buche) schreitet durch einen unbegründeten Schluss

sogleich zur NachWeisung der Mittel, welche zur

Darstellung des Komischen verwendet werden kön-

nen. Dieser Schluss lautet also: Da im Bereiche

der Musik überraschende und ergötzliche Abwei-
chungen vom Vernünftigen, Zweckmässigen, Ge-
wohnten u. s. w. vorkommen, so ist die Existenz

des Komischen in der Musik unleugbar" u. s. w.

Ei, das klingt ja fast so, als hätten wir le-

- diglich durch unsere Begriffsbestimmung des Ko-
mischen die. vis com:ca der Musik erweisen wol-

len; allein ein solches Verfahren haben wir uns

nicht beigehen lassen. Eine Definition an und Tür

sich kann freilich weder für noch wider das wirk-

liche Vorhandensein einer Sache etwas beweisen,

und eben so wenig wie unser Hr. Geguer durch

seine Begriffsbestimmung des Komischen dasselbe,

wenn es wirklich in dieser vorhanden ist, aus der

Musik heraus zu definiren vermag, eben so wenig

vermöchten wir dasselbe, falls es in ihr nicht vor-

handen wäre, durch die uusrige hinein zu defini-

ren. Da nun aber (wie wir bereits in der Caec.

bemerkt) seit Lolli's Zeilen, von welchem der

vielseitig gebildete und selbstdeukende Reichhardt

bei Gelegenheit einer von jenem erzählten Anek-
dote sagt: „Lolli ist hier der erste gewesen, der

«
) Allg. Mo». Z. Jskrg. i834. S. aS4.

3j. Jahrgang.

uns gezeigt hat, dass die Instrumentalmusik au und
für sich des höchsten komischen Ausdrucks fähig

sei — " da seil Lolli's Zeiten, sagen wir, unsers

Wissens, kein einziger Musiker an der komischen
Kraft der Musik gezweifelt hat, da wir selbst bei

vielfachem Umgänge mit gebildeten und geistrei-

chen Musikern uud Compouisten unzählige Male
vou ihr sprechen gehört und uns oft durch eigenes

Auliören komischer Musikstücke von ihrer Wirk-
lichkeit überzeugt, so konnten wir wohl füglich,

sie (nämlich die vis comica der Musik) als eine

unzweifelhafte Thatsache annehmend, unsere all-

gemeine Begriffsbestimmung des Komischen auf die

uns bekannten komischen Erscheinungen im Gebiete

der Tonkunst in Anwendung bringen und unserer

Theorie gemäss zur Erörterung der Mittel schrei-

ten, durch welche wir öfter komische Effecte in

der Musik erzeugt gesehen. Zu dieser Erörterung

fühlten wir uns aber um so dringender veranlasst,

je weniger uns die Schütze'sche Theorie, welche
das Komische lediglich als ein anders woher (von

der Dichtkunst) gegebenes und für die reine Mu-
sik unerreichbares, mit derselben nur durch die

dünnen, leirht zu zerreisaenden *) Fäden des Flüch-

tigen, Muntern und Rührigen, des Lustigen und des

Mimischen in lockere Verbindung setzt, der Sache,

wie sie uns erfahrungsmässig erschienen, ihr Recht

gewahren wollte.

Sehen wir nun, wie weit sich dieses Recht

erstreckt.

Eine jede der Künste hat wie in andern, so

auch im Fache des Komischen ihren besondern

Bereich und eine jede kann in den der ander»

wohl hineinstreifen, ihn aber nicht vollständig er-

obern. Das gilt auch von der Musik. Sie kann

kornische Situationen nicht beschreiben und komi-

sche Personen nicht sprechen lassen, wie die Poesie j

•) Vergl. Caec. s. a. O. S. »»f.

9
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sie kann sie nicht zeichnen, wie die Malerei; nicht

abbilden, wie die Sculptur. Dagegen kann aie aber

auch in ihrem Bereiche wiederum etwas, was jene

nicht vermögen, nämlich: das Komische ergreifen

und darstellen in seinem tiefsten Lebensfern , an

welchen weder Wort noch Pinsel noch Meissel so

unmittelbar, wie sie, hinanzudringen vermag. Sic

fasst das Komische nicht in seiner äussern Erschei-

nung, obwohl aüch diese ihr nicht ganz unzugäng-

lich ist, indem sie sich ihr zuweilen durch jene

Mittel anzunähern vermag, welche ihr in der so-

genannten Tonmalerei zustehen; sondern sie fasst

es vorzugsweise da, wo es die übrigen Künste mehr
oder weniger fallen lassen müssen: in seinem in-

nersten Leben und Wesen.
Diesen Punkt hat nun unser Hr. Gegner in

seinem gegen uns gerichteten Raisonnement ganz

Übersehen und uns deshalb die Anschuldigung ge-

macht, als dehnten wir, indem wir der reinen

Musik die vis comica vindicii-tcu , die Grenzen

derselben über die Gebühr aus, da wir doch nie-

mals dem grossen Irrlhume Raum gegeben, als

müsse sie das Komische gerade ganz in dem Be-

reiche und auf dieselbe Weise erzeugen, wie die

übrigen Künste, was natürlich, so lange Musik eben

Musik bleibt, nimmermehr der Fall sein kann.

Hätte unser Hr. Gegner jenen Punkt scharf

in's Auge gefasst, so würde er in seinen Erörte-

rungen — in welchen er denn doch unter der

Hand der Musik zuletzt einen weit grössern Spiel-

raum im Fache des Komischen oder , wie er sagt,

des Lächerlichen zugesteht, als der von ihm gegen

uns citirte Eberhard und als Hr. Steph. Schütze in

•einer Theorie — nicht blos bei der oberflächli-

chen Ansicht stehen geblieben sein, „dass die Mu-
sik blos die Lust am Komischen und Lächerlichen,

das fröhliche und heitere Gefühl, welches aus dem
Komischen reaullirt, auszudrücken vermöge und

deshalb für diese Darstellung immer einer frem-

den Hülfe bedürfe, indem der Gegenstand dennoch

ausgesprochen und angedeutet werden wolle";*)

dann würde die Musik, „die Lachen erregt, die

selbst komisch wirkt und nicht mitlacht", ihm nicht

entgangen sein; dann würde er mehr gefunden ha-

ben, als eine bloa lächerliche Musik,**) d. h. eine,

in welcher „die unerwartete, zufällige Verbindung

ungereimter, diaparater und zweckwidriger Dinge"

i

•) All«. Mu*. Z. &. »71.

••) ibid. S. a 7 5.

obwaltet*) Doch, was hat es nun mit dieser lä-

cherlichen Musik, welche er übrigens (ausgenom-

men, dass er Takt und Rhythmus nicht n unter-
*

scheiden gewusst) ganz durch dieselben Elemente

entstehen lässt, wie wir unsere komische, eigent-

lich für eine Bewandtniss? Was fehlt ihr, sofern

sie Instrumentalmusik ist, um komisch genannt zu

werlen, weiter, als ein ihr unterzulegender, an-

gemessener und in die Begriffsbestimmung unsere

Hrn. Gegners hineinpassender Text? — Kann sio

nun aber, weil sie eben einen solchen nicht hat,

desshalb mit minderra Rechte komisch genannt wer-
den? Würde dagegen z. B. das komische Triumph-
lied des Kilian im Freischütz der Musik nach we-
niger komisch sein, wenn man den Text hinweg-
nähme und die Singstimme etwa von einem Vio-
loncello vortragen liesse? Führt hier nicht die

Musik, welche da gar nicht mitlacht, sondern nur

Lachen erzeugt, den empfänglichen Hörer mitten

in den Kern des komischen Wesens des sich pu-

terhaft spreizenden Gesellen hinein , so dass dieses

zur klaren, lebendigen Anschauung gelangt? Zwar
sie sagt uns nicht, dass der Bauer Kilian so eben

den Königsschuss gethan, sie zeichnet uns nicht

vollständig seine äussere komische Erscheinung, sie

malt nicht sein dummstolzes Gesicht, seine aufge-

worfene Nase, seinen paradirenden Gang, seinen

komischen Putz n. s. w., aber sie stellt una seinen

momentanen komischen Seelenztutand, in welchem
königlicher Stolz und bäuerische Unbeholfenheit sich

mischen, als das innere Wesen, aus welchem jene

äussern Erscheinungen nnd selbst die Worte des

trefflichen Mannes erst resultiren, klar vor Augen.

*) Uebrigens iet tu beachten, daaa hierbei unter Hr. Geg-
ner doch Ton einem „Auiheilo der Veratandealhätigkeit

in der Combination de* Ungewöhnlichen, de* Entfern-

ten, dei Ungereimten' 4 epricht, »o wie er auch weiter

oben achon gani richtig in der An merk. S. 369 be- -

hauptete: „Ea kommt der Moaik freilich auch die ein-

htUsvolle Bsthäligunq aller SstUmermögtn tu und
in ihr durchdringen aicb Gefühl nnd Reflexion", und
doch tadelt er une, daaa wir in unterm Versuche, ob-
wohl mit andern Worten, gegen Hrn. Prof. Schütae

daaaelbe in Anregung gebracht. — An deraelben Stell»

achiebt er una auch eine Verwerhaelung der Gegen-
atände der Darttellung und ihrer Mittel au und macht
mbs bemerk lieh

: „daaa der Zweck der Musik nicht

darin liege, daaa aia mathematiach» Yerhältniaae ia

Tönen amchaulich machen, aolle. " Wir achten ea

nicht für nöthig, una gej, n dieae und ähnlich« Be-
merkungen, in welchen er naa durchaua ala einen

Idioten behandelt, noch beeondera au rerwahren. —
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Gesetzt nun, wir horten dieses Musikstück in obi-

ger Weise zum ersten Male ohne Text, so wür-
den wir zwar nicht gerade den Bauer Kilian als

Vogelkömg in ihm erkennen, doch aber unstreitig

den Kern eines sich bäuerlich stolz*) und steif auf-

spreizenden Wesens wahrnehmen, das nicht ist, was

es scheinen wHl, sei nun dasselbe in seiner äussern Er-

scheinung Hans oder Görge geheissen, sei ihm nun

dieses oder jenes ausserordentliche Glück begegnet.

Die komische Wirkung bleibt immer von Seiten

der Musik her dieselbe.

Nun wird man wohl deutlich erkennen, was
es mit der komischen Instrumentalmusik eigentlich

für eine Bewandtniss habe. Sie stellt nicht komi-

sche Personen und Wesen ihrer äussern Gestalt

und Erscheinung , ihren fforten und IVeilen
nach dar, sondern bringt sie vorzüglich ihrem

innersten Seelenleben nach, durch welches ihre

äussere Erscheinung bedingt ist, zur Anschauung,

lann aber in gewissen Fällen (gauz in der von

unserm Hrn. Gegner angedeuteten Weise) durch

Tonmalerei der Darstellung ilirer äussern Er-
tclieinung mehr oder weniger sich annähern.

Will man uns nach der obigen Erörterung

der Sache immer noch mit dem Einwurfe entge-

gentreten, das« die komische Musik es doch eigent-

lich nur dadurch werde, dass mau selbst erst das

Komische, durch Reflexion, hineintrage, so fragt

es sich erstens, warum man diese Operation des

Hineintragens nicht bei allen Musikstücken , son-

dern doch immer nur bei gewissen besondern vor-

nehmen könne, und dann ist zweitens zu bedenken,

dass wir unwillkürlich dieselbe Operation auch

bei andern Künsten, die Poesie nicht ausgeschlos-

sen, vornehmen. Was hat nicht z. B. Lichtenberg

in den Hogarth'schen Kupferstichen gesehen! Aber

so gewiss es ist, dass er in denselben nichts Ko-
' misches u. s. w. gesehen und gefunden, nichts in

sie hineingetragen, oder sagen wir lieber, aus ih-

nen entwickelt haben würde, w.'iin sie seiner dies-

fallsigen Reflexion nicht Grundstoff* und Anhaitc-

punkte dargeboten hätten, so gewiss ist es auch,

dass nimmermehr ein Musikstück lediglich durch

Reflexion seine komischo Wirkung gewinnt. Nie-

mand denkt daran, eine diesfallsige Reflexion zu

beginnen, wenn er nicht unwillkührlich durch ei-

nen bereits in der Musik bestimmt ausgeprägten

komischen Kern dazu angeregt wird.

•) Camkteneiclinoiif {«stallet «ad. unser Hr. G. der Musik sn.

Doch genug für diesmal über den strittigen

Gegenstand. Im Uebrigen verweisen wir theils

auf unsern Versuch in der Caccilia, welchen ein-

zusehen wir die Leser um so mehr bitten müssen,

je weniger wir in dem gegenwärtigen Aufsatze al-

len einzelnen Missdeutungen uusers Hrn. Gegners
zu begegnen vermochten, theils auf eine umfassen»
dere Erörterung der Sache, welche wir bei besse-

rer Muse zu geben gedenken.

Möchten nur auch die Herren Tondichter uns

durch fleissiges Anbauen des Komischen in der

Musik dabei fleissig in die Hände arbeiten und
durch reiche Schöpfungen im komischen Fache,
besser als wir es vermögen , die vis comica der

Musik deraouslriren! K. Stein.

Recension.
1. Der Tempel des Herrn. Cantate nach Wor-

ten der heiligen Schrift zusammengestellt, in

Musik gesetzt — von H. W, Stolze. Partitur.

Op. i t. Leipzig, bei Breitkopf und Härtel)

Celle, bei dem Componisten. Pr. 3 Thlr.

2. Dasselbe fVert im Ktavierauszuge. Ebenda-
selbst. Pr. i Thlr. 8 Gr.

Es ist dies das a. Werk dei Kirchenstücke d. Vf.,

das wir den Kirchenvorstehern und den Liebhabern

kirchlicher Gesänge bekannt machen. Es ist für

ein volles Orchester, dem auch 5 Posaunen nicht

fehlen, gesetzt. Bei allem Wechsel der Harmonie
ist es weder für die Sänger, noch für die Instru-

ineutalislen schwer auszuführen; der Gesang ist flies-

send, das Ganze im leicht übersichtlichen Zusam-
menhange, im klaren Periodenbau gehalten, und die

Begleitung ist nicht überladen, auch nicht durch zu

sehr vom Gesänge abweichende Figuren die Sänger

deckend oder ihnen die Sicherheit im Halten der

Gesangmelodieen auch nur erschwerend, vielmehr

werden sie oft von ihnen, oder den Blasinstrumen-

ten namentlich, darin "bedeutend unterstützt Die

Sologesänge sind schwächer begleitet, wie sich'*

gebührt. Das Ganze ist dem Inhalte gemäss mehr
freudig und lieblich, als grossarlig. In der Wahl
der Worte, die nicht immer eigentlich biblische

Sprüche sind, ist es uns mehr störend als förder-

lich vorgekommen, dass zuweilen Reime mit un-

terlaufen. Die Chöre sind schön und werden überall

ansprechen, die Sologesänge haben- auch hier we-
niger eindringliche Erfind ing, ein Fall, der tick
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bei Kirchencoroponisten nur zu Läufig findet. Dar-

auf sollte mehr gehalten werden, um so mehr, je

achwieriger es ist, im Einfachem innig, tief und

wahr zn sein, so dass es vollgültig zu Herzen

spricht auch bei Wiederholungen. Nach dem er-

sten feierlichen Chore, dessen Ton zuweilen etwas

freudiger sein möchte, folgt ein überaus kurzes

Basssolo Recitalivo e Arioso, worauf ein Arioso

des Discants, gleichfalls kurz, sich hören lässL

Der Text desselben heisat: „Was für Heil ist bis-

her diesem Hause widerfahren! Wenn der Herr
nicht bei uns war': ach, wer könnt' uns offen-

baren, welcher Weg zum Himmel führt und was

uns zu thun gebührt?" Das finden wir nicht gut

angelegt. Nachdem der Componist den ersten Satz

des Teiles ganz schlicht gesungen hat, fahrt er

ohne die kleinste Pause sogleich fort: „Wenn der

Herr nicht bei uns wäV," bringt darauf einen In-

strumental-Zwischensatz von 4 Takten und dann

erst den Nachsatz. Dazn scheint uns der erste

Hauptgedanke weder dem Texte, noch der ihm
gegebenen , etwas spielenden Melodie nach gebüh-

rend genug hervorgehoben. Das folgende Duett

mit Chor ist äusserst lieblich. Der Chor: „Lobet

den Herrn" ist sehr freudenvoll und feurig, so wie

die schöne, gut gearbeitete Schlussfuge: „Alles,

was Odem hat, lobe den Herrn!", die das Thema,
auch in der Umwendung, manu ichfach verwebt

und stets klar bringt. Das Werk ist besonders

kleinern Städten für die Kirche, und im Klavier-

auszuge Sing-Akademieen zu empfehlen.

Nachrichten.

Frankfurt a. M., Ende Februar. Es ist ein

nothwendiges Bedürfniss des menschlichen Geistes

und nicht etwa eine tadelnswert!) e Unbeständigkeit,

dass er sich nach Mannichfaltigkeit, nach Abwechs-
lung sehnt; und besonders bei dem Kunslgenuss

äussert sich dieses Bedürfniss am lebendigsten. Die
Aufführung auch des reichsten Kunstwerkes in dem
grossen Gebiete der Musik kann denjenigen Zuhö-
rer nur wenig mehr inleressiren, der dasselbe durch

öfteres Anhören schon ganz inne bekommen und
in sein eigenes Fleisch nnd Blut verwandelt hat.

Die Wahrheit dieses Satzes hat sich hier im Laufe

des Winter« durch die Büdung einer neuen inter-

essanten Gesellschaft für Musik gezeigt, von wel-
cher ich Ihnen, als von einer Erscheinung in der

musikalischen Culturgeschichte von Frankfurt, nm
so lieber einige nähere Umstände angeben will, da

ich Sie als einen Mann kenne, der die Fortschritte

der Cullur unter jeder Form seiner grösslen Be-

achtung werth hält und also im umfassendsten

Sinne Pädagog ist.

.

Die einzige Gelegenheit hier, Symphonieen hö-

ren zu können, war bis jetzt ausschliesslich das Mu-
seum. Allein seit einer langen Reihe von Jahren

wurden darin mit wenig Ausnahmen blos Sympho-
nieen von Beethoven gegeben und vergebens sehn-

ten sich die Musikfreunde nach den eben so un-

sterblichen Symphonieen von Haydn und Mozart.

Da entschlossen sie sich, sich unter dem Namen
„Instrumental-Verein" zu dem Zwecke zu verbin-

den, solche Instrumental- Compositionen aufzuführen,

die man sonst zu hören keine Gelegenheit hatte

und die ebeu so sehr geeignet sind, gebildete Di-

lettanten zu erfreuen, als sie in der Schwierigkeit

der Ausführung ihren Kräften angemessen sind. Die
musikalische Leitung des Instrumental-Vereins hat

Hr. Aloys Schmitt übernommen , dem laut der

Statuten der Gesellschaft die alleinige Auswahl der

aufzuführenden Stücke zukommt. Die Gesellschaft

besteht aus Activ- und Passiv-Mitgliedern ; für die

letzten sind im Laufp eines Winters einige grosse

Aufführungen bestimmt, von welchen die erste im
grossen Saale des Weidenbusches den 8. Febr. vor
einem ausgewählten, sehr zahlreichen und glänzen-

den Publikum gehalten wurde und zur Ueberra-
schung desselben ausfiel. Obgleich die Gesellschaft

erst seit a Monaten besieht, so zählte man doch
bei der Aufführung gegen 5o Geigen, 10 Brat-

schen, 10— la Violoncelli u. s. w. Selbst die

Blasinstrumente und die Pauken sind mit Licbha-
bern besetzt und zur Ausfüllung der fehlenden In-
strumente bedurfte man an Künstlern, die honorirt

wurden, blos die erste Oboe, eine Trompete, zwei
Posaunen und einen Contrabass. Die Hauptstücke

der aufgeführten Compositionen waren eine Sym-
phonie von Krommer in Ddurj Klavierconccrt von
Mozart inDmollj die Ouvertüre zur Iphigenie von
Gluck und zu Serairamis von Catel. — Unter die

Mitglieder und Mitvorslände dieses schönen Vereina
gehört unter Andern auch unser in jeder Hinsicht

vortrefflicher X. Schnyder von Wartensee. Möge
dieses segensreiche Institut fröhlich gedeihen und
nicht an dem Uebel sterben , welches schon man-
chem Liebhabervereine ein aUzunühea Ende brachte,

am Mangel an Ernst und Beharrlichkeit. Wir hof-
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fen vielmehr, es werde durch den Hinblick auf den

würdigen Caecilienverein , der nur durch Ausdauer

und Beharrlichkeit auf den ausgezeichnet hohen

Grad von Vollkommenheit kam , mit welcher er

die schwierigsten Werke von Seb. Bach aasführt,

gestärkt und zur eigenen Beharrlichkeit bewogen

Werden. Unser - geehrter Caecilienverein gab uns

diesen Winter wieder in einigen Concerten musi-

kalische Genüsse ersten Ranges, sowohl in Hin-
sicht auf Auswahl als auf Ausführung. So hör-

ten wir z. B. im ersten Concerte mit Begleitung

des hiesigen ausgezeichneten Theaterorcheslers ei-

nige Stücke aus Chcrubiui's Faniska und den herr-

lichen Idomeneus von Mozart.

Unter den fremden Künstlern, die liier Con-
certe gaben, ist wohl Hr. Jul. Griebel von Berlin

der ausgezeichnetste. Er behandelt sein Instrument,

das Violoncello, mit einer ganz eigenen Art von

Sicherheil und Leichtigkeit und macht es gewisser-

maassen zur Violine. Seine Passagen entströmen

so rein, ruud und leicht dem Bogen, als ob er ein

Tasteninstrument spielte. Am meisten wurde seine

Ausführung von Maiscdcr'schen Violinvariationen

bewundert, die er auf seinem Instrumente (obwohl

aus E in Ddur transponirt), ohne eine Note zu

andern, mit der pikanten Art der Maiseder'schen

Schule vortrug. Einige ernste Freunde des Vio-

loncells meinten freilich, dns sei nicht mehr der

edle, schöne Charakter des Instruments; es gezieme

aich nicht, dass es Maiseder'sche Luflsprünge ma-
che u. s. w. Sei dem, wie ihm wolle: Hsn. Grie-

bers Spiel hörte sich gut und überraschend an,

und der f f f mache es ihm nach.

Auf unserer Bühne hörten wir diesen Winter

mehre Neuigkeiten, wovon eine das Publikum be-

sonders interressirte, weil das Werk der erste Ver-

such eines hier lebenden jungen Componisleu war.

Sein Name ist Rotenhain} er ist ein Schüler des

Hrn. Schnyder v. Wartensee und seine Oper heissl j

„Der Besuch im Irrenhause " , komische Oper in

einem Akte. Sie wurde sehr beifällig aufgenom-

men und man fand sowohl die Instrumentation, als

auch seinen Gebrauch der Harmonie sehr gut. Es

sind wirklich mehre gelungene Stücke in diesem

Erstlingswerke, besonders die ernstern, und ein

unzweifelhaftes dramatisches Talent für ernste und
sentimentale Opern, nicht das seltnere für totm-

ache, geht aus der lohenswerlhen Arbeit hervor.

Mannheim, im Febr. So wenig auch der An-
fang des verflossenen Jahres geeignet war, Ihnen

interessanten Stoff für Ihr viel gelesenes Blatt zu

liefern, so bot doch das letzte Vierteljahr im reich-

sten Maasse Mittel dar. Was ist zu berichten, wenn

Alles im ermüdenden Einerlei fortgeht und im Mit-

telmässigcn sich gefallt? Mittel zum Tüchtigen wa-

ren stets vorhanden, allein sie helfen nicht, wenn

sie nicht beuutzt werden. Das Zusammenhalten

der Tüchtigen und ein gewisses Ermuntern der lau

Gewordenen fehlte. Die Oper war herrlich besetzt

durch die vorzügliche Sängerin Mad. Pirscher, die

trefflichen Tenore Diez und Nieser, den guten Ba-

riton Kühn und den mitlelreichen Bassisten Veising,

welcher uns vor Kurzem' in aller Stille verliess und

nun wieder ersetzt werden muss u. s. w. Und doch

mussle das Publikum seit lange nur von neuen Opern

lesen und die alten hören, welche man mit theu-

ren, bunten Decoraiionen aufputzte, damit man über

dem Sehen das Hören vergessen möchte, nicht be-

denkend, dass man endlich des Prunkes gewohnt

und müde wird. Das wurde nun plötzlich durch die

Erscheinung eines einzigen Mannes anders. Lach-

ner, früher Kapellm. der grossen Oper in' Wien,

nahm das ihm angetragene lebenslängliche Kapell-

meisterthum hier an und Alles zeigte aich sogleich,

wie durch einen Zauberschlag, in achönerm Lichte.

Die erste Oper, die er leitete, war Fidelio. Jetzt

erst lernten wir die Trefflichkeit der einzelnen Mit-

glieder, die wir besessen hallen, recht schätzen.

Kurz das ganze Opernweaen erhielt durch ihn ei-

nen neuen, gar eigenen Aufschwung, am meisten

der Chor, der sonst ziemlich vernachlässigte; feh-

lende Stimmen wurden ergänzt, schwache verdop-

pelt. Auch das Orchester, welches schon vielo

treffliche Künsll r besass, ward durch einen Flö-

tisten, Clarinettislen . und durch mehre Bässe ver-

stärkt. Der Erfolg liegt vor Augen j fast jede Oper

ist von Einheimischen und Fremden so besetzt, dasa

man sich in der Regel einige Stunden vor dem
Anfange um einen Plats streiten muss. In etwa

4 Monaten seines Hieraein« brachte uns Hr. Lach-

ner Bellini's Straniera und Norma, für uns neu,

desgleichen neu und herrlich einstudirt Glucks Iphi-

genia in Tauris; Fidelio, Figaro, Zampa, Joseph,

Johann von Paris, Oberon, die Stumme u. «. w.

wurden wiederholt. Ein grosser Theil des Publi-

kums wünscht auch von Zeit zu Zeit eine komi-

sche Oper zu hören: aUein dazu fehlen una noch

vor der Hand eine gute Soubrette und ein tüchti-
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ger Buffo, welche «ich wohl finden lassen werden.

Zum glücklichen Fortgänge des glücklich Errunge-

nen dürfte nichts angelegentlicher zu wünschen sein,

als vorsichtiger Gebrauch der Geldmittel, da die In-

tendanz auf den Zuschuss einer bestimmten Summe
jährlich angewiesen ist.

Die seit langer als 5o Jahren bestehenden Win-
terconcerte des Orchesters haben auch eine neue,

theilweise wohlthätige Einrichtung erhallen und er-

freuen sich grosser Theilnahme. Sie stehen gleich-

falls unter Hrn. Lachners Leitung. In der ersten

musikalischen Akademie im grossen Concertsaale

wurde hier zum ersten Male Beethoveu's A dur-

Syraplionie würdig und überraschend ausgeführt.

Sie gefiel so , das* sie kurz darauf im Theater auf

Verlangen wiederholt werden musste. Es folgten

die beiden Ouvertüren zum Vampyr v. l.indpaint-

ncr und die Jubelouverture von C. M. v. Weber,
Ewischen welchen ein ziemlich gewöhnliches Duett

aus Robert der Teufel, für uns neu, dann aber mit

grossem Beifall und starker Besetzung der Sehluss-

chor des ersten Theils der Schöpfung und Händel*

unerreichbares Ilalleluja folgte. Die zweite Aka-
demie brachte Mozart'* wundervolle Graoll-Syra-

phonie, herrlich gegeben, aber nicht nach Ver-

dienst aufgenommetit Mögen die Kenner mehr Im-
puls ausüben. Hr. Röhrig, neues Mitglied, blies

ein braves Clarinetten - Conccrt von Maurer sehr

brav, nur hier und dort zu viel riskirt, mit Bei-

fall. Marsch mit Chor aus den Ruinen von Athen

war uns neu. Der zweite Entreact zu Cherubini'«

Medca und der bekannte herrliche Chor dieser Oper

in F aprachen ungemein an. Den Schluss machte

Weber* Ouvertüre zu Oberon.

(B„chlu,. folgt.)

Weise Mozart** himmlische* Andante für Piano-
forte und Violine

Mailand. (Beschl.) AI« die Tadolini die Va-
lesi in der Rolle der Rosina im Barbiere di Siviglia

ablöste, tadelte ein hiesiges Journal ihre in dieser

Rolle angebrachten Verzierungen. Da aber Ros-

«ini, welcher bei seinem kurzen Aufenthalt diesen

ler allhier in jener Vorstellung zugegen war,

Tadel vernahm, so ermächtigte er das Mai-

länder Eco, zu sagen, er selbst habe alle diese Fio-

riture eigens für die Tadolini zu Paria geschrieben,

als sie daselbst im Barbiere di Siviglia «ang. —
Frage: Sind deswegen diese Fiorilure vortrefflich?

Noch etwas. Im Heimgehen vom Theater

machte ich Halt vor einem Hause, wo zufälliger

«. «.

«

gespielt wurde. Man denke sich meine Ueberra-
schung: nach Ricci's Nullklängcn diese Tondich-
tung! Ich kniete iu Gedanken vor dem Gölte der

Götter der Musik und ging diesen Abend ganz se-

lig zu Bette. Deutschland hat so viele musikali-

sche Sonnen, die die herrlichsten Systeme bilden;

aber Mozart ist und bleibt das unbegreifliche mu-
sikalische Weltall.

(Teatro Re.) Hier lies* sich am ai. Juli

der rühmlich bekannte Guitarilt Legnani vor ei-

nem eben nicht zahlreichen Auditorium mit vie-

lem Beifalle auf seinem Instrumente hören.

Turin (Teatro Argennes). Hr. Moncalvo aus

Mailand, Chef einer Schauspielerlruppc, hat eino

Nichte, Namens Luigia, die als Schauspielerin in

den Zwischeiiaclen öfters Arien sang. Und es fiel

ihm diesen Sommer ein, anstatt eines Schauspiel-

directoi s ein Opi rndireclor zu werden und dieSi-

gnora Luigia Moncalvi als Primadonna zu präseu-

tiren. Dazu wählte er denn unser niedliches Thea-
ter Argennes, sammelte Sänger, Choristen u. a. w.,

machte Theaterproben mit Ricci's Orfana di Gi-
nevra, ging in die Scene und die brave Luigina,

die vor Allem eine gute Arlrice ist, dabei eine

ziemlich gute Stimme, Aussprache und Gesangs-
methode besitzt, hat auch gefallen; die Sachen
gingen aber bei alledem nicht gut und die Gesell-

schaft löste sich bald auf.

Genua (Teatro S. Pier d'Arena). Diese« un-
längst eröll'nete neue Theater gab Donizctti's Fu-
rioso, Elisir, Rossini's Torvaldo e Dorlisca und
alle drei Opern fanden Beifall. Die Spolensky

raacht gute Fortschrille. Der Bassist Jourdan hat

eine schöne Stimme uud kann vielleicht was wer-
den. Beide und der Tenor Canali sind freilich

noch Anfänger. Der Bufl'o Maver ist bekannt.

Madrid (Teatro de la Cruz). Man rechnet hier

das Theaterjahr von Ostern an. Im vorigen Som-
mer wiederholte man Bellini'* Norma, worin der

Tenor Genero debütirte. Er hatte ciue starke Ge-
genpartei «eine* wirklich ausgearteten Gesänge* und

Action wegen. Die
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ist gut, auch gelingt ihm Manches so, dass er viel*

Hände in Bewegung seist und einen Zwiespalt der

Meinung im Publikum erregte. Der Bassist Boli-

celli leistet mehr, als seine Rolle werlh ist. Die

Albertazzi (Adalgisa) sang mit mehr Seele, als in

der vorigen SUgione. Die Grisi (Giudilla) zeich-

nete sich in der Titelrolle besonders aus; schade,

dass sie die Strctta im Terzett zu schnell nahm.

Im Herbst hat sie uns verlassen, um im nächsten

Karneval auf der Fcnice zu Venedig zu singen.

Cadix. Der diesjährige heisse Sommer, mehre

Cholera-Reste verjagten Viele aufs Land, weswe-

gen in dieser Saison nur zweimal wöchentlich die

Oper zu hören war. Man gab zwei für uns neue

Opern: Bellini's Capideti e Montecchi, die ganz

und gar nicht gefallen hat, sodann Donizelti's Pau-

ste, deren Musik sehr wenig anzog und worin die

Fischer (Titelrolle) weit weniger als sonst glänzte,

der Bassist Moncada hingegen am meisten gefiel

nnd mit ,der Cabaletta : „ Verrai tu meco al tera-

pio" einen Furorone machte. Noch verdient eine

masikal. Akademie erwähnt zu werden, worin sich

Hr. Pietro Mazzoleni auf der Clan nette, Hr. Giu-

seppe Ghedini auf dem englischen Horn, Hr. An-
tonio Lclli auf dem Horn und Hr. Carlo Pariaini

auf dem Violoncell mit vielem Beifall hören Hessen.

Barcelona. Seit verwichenem Frühjahre wur-

den gegeben: Chiara di Rosenberg, Nuovo Figaro,

Elisir da innre, Norman ni inParigi, Furioso, Ca-

poleti, wo die Michel, wie bereits im vorigen Be-

richte gemeldet, Furore machte. Diese Französin

gefiel ebenfalls ungemein in der Cenerentola. Die

neueste in diesem Sommer gegebene Oper, Doni-

zctti's Fausta, machte kein Glück} die Schlussarie

der Brambilla-Verger erhielt jedoch vielen Beifall.

Valencia. Der Cholera wegen haben wir

dermalen keine italienische Oper. Die Sänger sind

alle davon. Im grössten Schrecken hat sich die

Palazscst am 5. August mit Hrn. Angelo Savinelli,

einem braven Fagotisten und auch Maestro di Mu-
sica, vom Mailänder Conservatorium , den sie zu

Madrid kennen gelernt, vermählt. Sie haben uns

ebenfalls verlassen und sind nach Italien abgereist

Lissabon (Theatro San Carlos). Auf die im
vorigen Herbst für dieses Theater zu Mailand en-

gagirten Sänger (die Conti aus Wien, die Herren

Ferrelti, Savio u. Commoda) folgten bald die Da-
men Passerini, Monticelli, Fabbrira und die Herren

Slorti und Maggiorolti. Die Fabbrica debutirte in

I der Donna Caritea mit Beifall. PäVa Agnese nnd
die Italiana in Algeri (mit der Fabbrica) wurden

nicht nach Wunsch vorgetragen und gefielen daher

wenig. Glücklicher waren hierauf die Monticelli,

Storti, Maggiorotli und Savio in Rossini'« Inganno

felice. Den grössten Sieg trug aber diesen Som-
mer seine Semirnmide davon, in welcher die Pas-

scrini die Titelrolle, die Fabbrica den Arsace und

Maggiorotli den Assur spielte.

Amerika. Der Tenor Montresor kam im Juni

in Avanna an, wo sein Bruder (ein Arzt) Tags vor-

her gestorben war und sein Vater, der Impresa-

rio des dasigen ital. Theaters, in letzten Zügen lag.

Auch er, das Ehepaar Salvioni und Pedrotti, der

Bassist Fornasari und Cerselti wurden krank. Das
gelbe Fieber und die Cholera macht schreckliche

Verheerungen daselbst.

Den neuesten Nachrichten aus Neuyork vom
i4. Aug. zufolge sind auch Montresor Vater, Hr.
Salvioni und drei Choristen ein Raub des gelben

Fiebers geworden; die übrigen Künstler befanden

sich wohl. Dieser Carl Salvioni war ehedem Cho-
rist auf der Scala, zur Zeit als Winter seihe Opern
in Mailand componirte. Da dieser ihn cum Copi-
aten auserwählte, so ermangelte Hr. Salvioni nicht,

sich bald darauf als einen Schüler Winters auszu-

geben, wurde Maestro und componirte Opern, wo-
von zu seiner Zeit in dieser Zeit, gesprochen wurde.
Aus dem so eben Gesagten erhellt noch seine Ver-
mählung mit der Sängerin Pedrotti und sein Ende.

Notizen.
Der Ritter Kalkbrenner wird Anfangs April

•eine Kunslreise nach Teutschland antreten, über
Stuttgart und München nach Wien gehen und von
hier sich nach dem Norden wenden, wo er auch
unsere Stadt Leipzig mit seinem Besuche erfreuen

wird. Er bringt mehre neue Compoaitionen mit,

namentlich ein neues Klavierconcert und ein gros-
ses Duo für a Pianoforte.

Ehrenbezeigung. Der in Berlin lebende Comp.
C. F. Müller, ein geb. Holländer, ist von der Brasi-

lischen Regierung zum Hofcomp. Sr. Maj. de« Kai-
sers Don Pedro 11. ernannt und mit den dieser Stel-

lung entsprechenden Geschäften beauftragt worden.
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In einem Wiener Blalto wurde unter der Ru-
brik „Neapel" gemeldet, die berühmte Pasta habe

«ich vom Theater zurückgezogen und lebe auf ih-

rem Gute in der Nahe Neapel«. Sie lebt aber in

Mailand in ihrem eigenen Hause und in der schö-

nen Jahreszeit auf ihrer Villa auf dem Comersee;

aueb singt sie noeb.

Kurze Anzeigen.

Ouvertüre de l'Opira: Ali-Baba de Cherubini

arrangie en Harmonie par Quirles Meyer.

Leipzig, chez Breitkopf et Härtel. Pr. a^Thlr.

Diese in unsern Blättern wiederholt charakte-

risirte Ouvertüre des berühmten Componisten ist

für Militärchöre von einem Manne eingerichtet wor-

den, dessen Kenntnisse und Erfahrungen im Fache

der Composition überhaupt, wie auch besonders

im wirksamen Arrangiren dieser Art hinlänglich

erprobt und bewährt gefunden worden sind, ao

das« die einfache Anzeige genügt.

l. Quatre Marches pour la Guitare comp.— p.

J. N. de Bobrowicz. Oeuv. 19. Leipzig, chez

Breitkopf et Härtel. Pr. 6 Gr.

3. Introduction et Variation» sur l'air polonais:

Ja ciebie niezapomne p. la Guitare. Oeuv. ao.

Von dems. Ebend. Pr. 10 Gr.

Die erste Nummer liefert hübsche, nicht sebwer

Auszuführende Märsche, deren letzter ein Schnell-

marsch ist. Die zweite ist zwar für etwas geüb-

tere Spieler, enthält aber bei allem Angenehmen

und Bravourmässigen doch keine grossen Schwie-

rigkeiten. Beide sind demnach massigen Guilari-

ten besten« zu empfehlen. Daran reihen wir von

demselben Verf. in derselben Verlagsh. erschienen:

Hochzeit-Walzer für das Pianof. Pr. ia Gr.

Es sind ihrer 1a mit einem ausgeführteren

Anhange, alle zusammenhängend und für Dilet-

tanten. Sie sind kurz und haben zum Tanz viel

Hebendes.

Zwölf Schweizer-Lieder, gedichtet, für den Män-
nerchor in Musik gesetzt und dem Schweizer-
volke gewidmet von Xaver Schnyder v. fVar-
tensee. Zürich, bei Orell, Füssli u. Comp.
Pr. der Part. 16 Blz., der Stimmen 16 ßlz.

Recht hübsche, frisch und leicht gesungene
Lieder, manch© mit viel eigentümlicher Behand-
lung, immer aber gut zusagend. Der Titel zeigt

es schon, das« sie eben für die Schweizer sind,

zum Lobe des Schweizerlandes und des Schweizer-
volkes. Die meisten sind kräftig, alle volksmässig,
zuweilen etwas stark aufgetragen und zu vielstro-

phig. In der Führung der Stimmen müssen wir
uns freilich für eigensinniger anklagen, als es jetzt

Sitte ist: allein wir bleiben dabei so lange, bis un-
sere Gründe dafür überwunden worden sind, was
bis jetzt noch nicht geschehen ist. Die Verdop-
pelung der grossen Terz klingt uns öAcr zu hart;

der Forlschritt < iner Stimme in einen schon lie-

genden Ton einer andern aus der Secunde na-
mentlich hat uns des Unterscheidenden nicht genug
u. dergl. m. Das sind aber lauter. Dinge, in de-
nen verschiedene Ansichten obwalten und die so

gewöhnlich geworden sind, dass sie die Sänger
selten mehr stören. Also genug davon.

Gesellschaftliche Gesänge fir 4 Männerstimmen
in Musik gesetzt und dem Singvereine zum
Kreuz gewidmet von C. Friedrich Baumann.
1. Heft. Ebendaselbst. Preis aller 4 Stimmen
1 Thlr.

Eine Stimmenausgabe ohne Partitur ist nicht

gehörig zu beui theilen. Die Melodieen des ersten

Tenors sind fliessend, ohne originell zu sein, wes-
halb sie um so leichter ansprechen werden, da

jetzt nicht wenige Singvereine die Mühe des Ein-

studirens scheuen. Die übrigen Stimmen lassen

gleichfalls keine besondere Schwierigkeit schauen.

Wir dürfen also hoffen, dass dieser Beitrag den

meisten Sängerveretnen willkommen sein wird.

Die Texte sind sämmllich bekannt. Lieder mi-
schen sich mit Gesängen; es sind 6 Stück, unter

denen sich auch ein doppelchöriger Gesang be-

findet.

(Hierin da« Intelligent - Blatt Nr. II.)

Leipzig, bei Breitkopf und Härtel. Redigirt von G, fV. Fink unter seiner Verantwortlichkeit.
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Anzeige
TOB

Verlags - Eigenthum.
Mit Verlags-Eigenthum erscheint:

'

La Coquette,
Scene de Bai

pour le Piano
dcdic'e a

Mademoiscllc Charlotte Grand
et composce par

Henri Herz.
Op. 79.

Maina, d. 1. Februar i835.

B. Schotf* Saline.

Anzeigen.
Raphael Dressler, ProfeMor der Musik, welcher

nach einem 1 4jährigen Aufenlhnlle in England wieder nach

Deutschland zurückgekehrt ist un .1 «ich Maina au seinem künf-

tigen Aufenthalt gewählt hat, narht hiermit den Ilciren Mu-
sikrerlcgcrn Deutschlands bekannt , das* er viele Manuscripte

ron seiner Composition mitgebracht hat ; auch ist er gesonnen,

Bestellungen auf originelle Compoailionen , als auch auf Ue-

benctzuiigen aller An anzunehmen. Diejenigen, welche Ge-

brauch daron au machen wünschen , belieben sich gefälligst in

seiner Wohnung bei dn Frau Wittwe Rei'.er LiU E No. 5a

auf der grossen Bleiche in Maina au melden.

Heute wurde rersandt das 65ste Heft oder Erstes Heft

d. XVII. Bandes (Jahrg. i835) der musikalischen Zeitschrift

Caecilia.
Pränumeration*- Preis für einen Band tob 4 Heften 3 fl.

Rheinisch oder iy Thaler Sächsisch.

Maina, d. 7. Februar i835.

B. Schote» Saline.

Anzeige für Freunde des Gesanges.

Im Verlage der Unterzeichneten erscheint mit Anfange

dieses Jahres:

Der Minnesänger,
der zweite Jahrgang des musikalischen Unterhaltungsblattes,

und zwar jede Woche eine Nummer. Jede derselben ent-

hält ein ausgezeichnetes Gesangstück , mit Begleitung des

Klaviers oder der Guitarre. Die Aussenseite des Bogens

enthält unterhaltende und belehrende Aufsätse über Gegen-
stände der Musik.

Dieses Uhu, das erste dieser Art in Deutschland, em-
pfiehlt sich noch besonders durch den äusserst billigen Preis

Ton 6 fl. für d. Jahrg. von 5a Nummern, au einem Bogen
gewöhnlichen Musik-Formats.

- Alle solide Buch- und Musikhandlungen , wo auch die

Probe-Blätter eingesehen werden können, nehmen Subscri-

benten darauf an.

Mains, im Januar i8S5.

B. Schote» Sö7inef
Grossherzogl. Hess. Hofmusikhandlung,

E* haben sich dem Vereine deutscher Musikalienhändler

ferner angeschlossen, im Jahr i834:

Herr M. Weatphal in Berlin.

H. Laupp in Tübingen.

Im Jahr i835:
- G. Müller in Rudolstadt.

Daa Veraeichuiss sämmtlicher früherer Mitglieder bis

Ostern t834 befindet »ich an der Vorrede des zweiten Er-
gänzbandes zum Handbuch der musikalischen Literatur.

Leipzig, im Februar i835.

Friedrich Hofmeister,
Serjetair des Vereins.

Ankündigung,
die Fortsetzung der

Polyhymnia,
einer musikalischen Monatsschrift in Original-Compoaitionen

für daa Pianoforte, herausgegeben ron F. L. Schubert,
und des

Musikalischeu Kinclerfreundes,
Sammlung beliebter Tonstückc tum Gesang und Pianoforte-
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piel für Anfänger, herausgegeben von J. H. P o h I c y

Verlag von C. E. Klinkicht u. Sohn in

Polyhymnia,
uter Jahrgang 1 335.

Wenn eine musikalische Zeitschrift, wie die Poly-
hymnia, sich io Jahre lang eine« ungestörten Fortgange*

erfreut, *o wird *elb*t derjenige, der mit dem Inhalt die-

aer Zeiuchrift nicht vertraut ist, gewiaa urtbeilen, daaa die

Redaction Alle« aufgeboten hat, nur gute Conpoiitionen

die da« Intereaee de« mutikliebenden Publi-

Ea ist awar eine «ehr «chwieriga Aufgabe, den höchtt

vielseitigen Anforderungen an die Polyhymnia Genüge

an leiiten, um desto pehr aber ist e* erfreulich, da«« dieie

Zeitschrift «ich 10 Jahre hindurch in der Gunst de« Publi-

kums erhalten hat. Die Polyhymnia hatte «eit ihrem

Entstellen mit vielen Nebenbuhlern au «.impfen , doch «ind

dieselben bald schlafen gegangen. Die jetaigen musikali-

achen Pfennig - und Heller - Magaaine auchea awar Alle«

durch ihre Wohlfeilheit au verdrängen, doch wird bei an-

gestellten Vergleichungen Jedermann finden, das« jene Ma-

gaaine eher theurer, all die Polyhymnia, sind.

Auch für du Jahr i835 «oll die Polyhymnia
fortgesetzt und , durch gerechte Anerkennung aufge-

muntert, nichts verabsäumt werden, nach wie Tor diese

Zeitschrift mit aolchen Compositionnn au «chmücken, die

aich eine« allgemeinen Beifall« au erfreuen haben. Der 1 1 •

Jahrgang inll wie früher enthalten: Ourerturen, Fan-
tasien, Potpourri'«, Variationen, Rondo'« etc.;

emite, heitere, komi»che Gesinge, die verschiedensrtigiton

Tänie, welche die Mode mit «ich bringt; vierhändige Com-

poiitionen; besonder« aber wird auf die neuesten
Erscheinungen der Opernwuiik Rücksicht ge-

nommen werden.
DerPreia der Polyhymnia bleibt wie bisher a Tha-

ler für den mit dem Portrait eines berühmten Componisten

geschmückten Jahrgang von ta Monatsheften, wofür «ie in

Musikalienhandlung au haben i«t.

F. L. Schubert, Musikdirector,

Redacteur der Polyhymnia.

C. E. KlinhiclU u. Sohn in Meinen,
Verleger.

Musikalischer Rinderfreund,
ater Jahrgang i835.

Der Beifall, den «ich der erste Jahrgang meine« mn-
•ikalUchen Kinderfreundes durch aorgfällige Auswahl ge-

druckter und ungedruckur neuer und älterer, beliebter klas-

Touitücke erworben, und der vielseitige Nutren, der

entspringt, daaa nicht nur für pasiende Gelange, aon-

uch für a- und «händige Ton«tttcke in jedem Heile

gesorgt ist (wodurch .jede« individuelle Bedürfnis* Befriedi-

gung findet), hat bei mehreren Theilnehmern den Wunsch

Jahre fortgesetzt an sehen. Dieser für mich schmeichelhafte

Wunsch verpflichtet mich an dem Versprechen, daaa der

aweite Jahrgang durch nicht minder werthvolle, ausgewählte

TonstUcke, sowohl für den Geaang ala da« Spiel, wio die

früheren «ich ausaeichnen und Luat und Liebe au erwecken

und an erhalten «neben wird. Der Prei« bleibt wie bisher

für den Jahrgang von 6 Heften i Thlr., wofür er in je-

der Buch- U. Musikalienhandlung au haben i*U

Mei**en, J. Jd. Pohley,
im December i834. Miiaiklehrer in Leipaig.

C. E. Klinkicht u. Sohn.
Alle Buch- und Musikalienhandlungen neh-

Einladung zur Subscription
auf

auserlesene, ächte

r olksgesäng
der vertchiedenen Völker

mit Urtexten und deutscher Uebersetzung,

e

in Verbindung mit

A. W. von Zuccalmagiio,
ein- und mehrstimmig eingerichtet

mit Begleitung des Pianoforle und der Guitarre
und herausgegeben von

E. Baumstark.

Die unter vorstehendem Titel erscheinende, äussern

schöne und interessante Sammlung Volksgesänge bietet den

vielen Freunden de« Gelinge« gewiaa willkommene Schaue
dar, und awar in einer Art, Auadehnung und Auswahl, wie
•ie bi» jefat keine fremde N.tion belltet.

Der Verleger hofft de« »halb mit Zu verlieht euf eine

recht thk'tigo Unterstützung dieie* Unternehmen« von Seiten

de« Publikum«; er glaubt wiche inabeiondere von dem
de utichen Volke erwarten au dürfen, indem diese Samm-
lung, abge«ehen von dem reichen Schatae ausländischer Ge-
singe, die deu ts chen Vo 1 ksgesän ge, welche inDeutsch-

land nur wenig bekannt und gar nicht gesammelt sind, in kaum
geahnter Menge und nicht vermutheter Schönheit darbietet.

Daa i. Heft der Volkigesänge iit bereits erschienen und
in allen soliden Buch- und Musikalienhandlungen vorräthig.

Die Subscriplions-Bedingungen sind folgende:

Es erscheint jeden Monst, vom Januar i835 an, ein Heft

von awei Bogen in groas Quer- Quart mit Titel, muPs
Eleganteste ausgestattet.

Mau subscribirt auf einen Band oder einen Jahrgang von
la Heften und zahlt für jedes Heft beim Empfange dem-

selben 6 ggr. oder »7 kr. rhein.

Einaelne Lieferungen koiten ta ggr. oder 64 kr. rhein.

Dem dritten Hefte wird ein geschmackvoller Haupttitel für

den ganaen Jahrgang beigegeben.

Auf 10 Exemplare erfolgt ein Freiexemplar.

Darmatadt, im Februar 1 835. L. Pabat.

Leipzig , bei Breittopf und Hörtel. Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 11»« Marz. N2. 10. 1835.

Recbnszonsn.

1. Troia Capricea ou Etudea caraateriatiquea pour
le P/te. — compoaia p. Ferd. Hitler. Oeuv. 4.

Liv. IL Bona, che* N. Sitnrock. Pr. 5 Frcs.

3. Troia Capricea pour le P/te. p. Ferd. Hiller.

Oeuv. i4. Liv. III. Leipzig, che* FreM. Hof-
meister etc. Pr. i Thlr.

5. XXIV Etudeapour le Pianof. Oeuv. i5. Von
demselben. Ebendaselbst. Pr. 5 Thlr.

Wenn wir uns auf die allgemeinen Andeutungen
beziehen, die wir über Hrn. Hiller und seine Com-
positionsweise S. 55 unserer Biälter gaben, so bleibt

uns hier nichts weiter vorauszuschicken, als dass

alle oben angezeigten Nummern keinesweges für

solche geschrieben sind, die erst ihre Schule noch
zu machen haben, sondern für Pianofortespieler,

die ihre Schule in Allem, was billigerweise dazu

gerechnet werden kann, schon vollendeten, für gut

geübte Klavierspieler, die sich weiter üben, in und
mit der Uebung weiter schreiten und damit musi-

kalischen Genuas verbinden wollen, den sie aber

durchaus nicht im leichtfertigen Abr uschein, son-

dern im rechten Vortrage des ihnen Dargebotenen
zu suchen und zu finden haben. Allen aber, die

das leisten, die sich der Fertigkeit und des streb-

samen kräftigen Willens eines echten Virtuosen er-

freuen , werden in den beiden ersten Capricen aus

No. l tüchtige Tonstücke erkennen, Vergnügen und
Nutzen im Vortrage derselben vereinen und alle

musikkundige Hörer, deren Einseitigkeit nicht von
einem einzigen Idol ausgefüllt ist, damit erfreuen.

Die vierte und fünfte dieser Capricen sind wirk-

lich vortrefflich. Wenn uns auch die erste dieses

Heftes noch vorzüglicher scheint, ao ist das mehr
Sache des Geschmacks als des Urtheils. Allein

die 6ste, dio letzte dieses Heftes, sticht dagegen

nicht wenig ab, weniger durch einige atechende

37. Jahrgang.

Uebelklangsdurchgänge der Einleitung, nn denen
sich nun einmal die junge Genialität unserer Zeit

ironisch oder charakteristisch ergötzt, als durch
die ganze Haltung des Stücks, das in seinem in-

nersten Wesen zu viel Gleichförmiges mit dem vor-

hergegangenen hat. Man würde zum Scheine nur
das Abweichende des bunt harmonischen Gewebes,
der Taktart und der Figuren als Einwendung da-
gegen aufstellen: die Wirkung des Ganzen wird
immer für uns sprechen, wenn man diese 6ste Ca-
price unmittelbar auf die 5te folgen lasst. Worin
übrigens des Componisten Gleichförmigkeit in der

Führung seiner Sätze liegt, werden wir vielleicht

am Schlüsse unserer Auseinandersetzung uns deut-

licher machen können. Soll diese letzte Caprice

vorteilhaft wirken, so trage man sie allein für

sich vor, ohne die andern, die sie zu sehr in

Schalten stellen.

Das 1 4. Werk des Verf. set*t diese Capricen

ausdrücklich fort ; es fängt die erste mit No. 7 an

und mit Recht: sie gehören dem Wesen nach mit

jenen frühern xusammen, sind auch dem Werthe
nach eben so verschieden. Gleich die erste in die-

sem neuen Hefte, also die siebente, bringt Einfa-

ches und Zusammengesetztes, Altes und Neues in

einer seltsamen Mischung, die nicht Stand und We-
sen erhalten kann, weil Beides sich immer von
Neuem wieder zu sondern strebt, Was am stärk-

sten sich in den Verknüpfungssätzchen offenbart,

die durch ihr Schwanken oft so wenig anziehend

wirken, dass manche Zwischenstellen auffallend ma-
ger von dem Uebrigen abstechen. Dazu erklingen

einige Uebergänge dergestalt fürchterlich , dass wir

diese dem Neuen entnommenen Willkürlichkeiten

tyrannisch nennen würden , wenn sie Kraft in sich

trügen. Die ganse Caprice erscheint uns als schla-

gender Beweis, dass auf diesem Wege das Klassi-

sche mit dem Funkelnden der neuen Fertigkeiten

•ich nie verschmelzen lassen wird. Es versteht

10
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sich übrigens von selbst, das« dies unser Urtheil

ist, selbstständig für sieb, ohne Nachsprecherci,

aber auch ohne Anraaassung. Jeder sehe nun au,

ob es ihm passt. Dagegen ist die folgende so aus-

gezeichnet rund, völlig und durch und durch «chön,

so eigentümlich grossaitig und bei dem mannich-

fachsten Wechsel, der nie aus der Art schlägt, so

einheitsvoll, dass wir sie nicht blos allen Freun-

den tüchtiger Pianofortemusik, sondern sogar dem
Componisten selbst zur Beachtung empfehlen, da-

mit ihm sein eigenes gelungenes Schaffen in einem

trefflichen Exempel deutlich vor die Sinne trete.

Schon um dieser einzigen, höchst werlhvollen wil-

len, die noch ausserdem den bedeutenden Vorzug

hat, dass sie nicht im Geringsten an die Art ir-

gend eines neuen Componisten sich anschmiegt, son-

dern frisch und frei auf eigenen, sichern Füssen

steht, wird jeder echte Klavierspieler wohllhun,

•ich das Werk zu eigen zu machen. A'icb dio

letzte ist schön, wenn auch mehr artig, als gross-

aitig. — Das Hauptwerk ist jedoch das letzte, die

34 Etüden. Sie sind in 6 Reihenfolgen (Suites)

abgetheilt, deren erste 6 Nummern enthält, die

«weite 4, die dritte 3, die vierte 4, die fünfte 3

und die sechste 4 Nummern , welche zusammen

75 Folioseiten schönen Druckes füllen. Wir wol-

len sie zuvörderst auf das Kürzeste charakterisiren

und zum Schlüsse allgemeine Bemerkungen beifügen.

Die erste, All. energico
, ^, Amoll, besieht

aus einer einzigen melodischen Figur von 4 Noten,

bald mit der Rechten und Linken wechseln^, bald

in der einen oder der andern Hand eine Zeit lang

fortgehend, Alles so gut durchgeführt, Jass es

frisch und unterhaltend bleibt bis zum Ende. Wenn
man behauptete, es gäbe eine solche Figur von 4
Noten keine Gelegenheit zu einer melodischen Folge,

o leugnen wir dies; denn einmal liegt Jas Wesen
der Melodie thcils in der ganzen Figur, theil* in

ihren End- und Anfaugsnoten, die oft eine sehr

gute Melodie geben, dann hebt auch hier das Rhyth-
inische, im Bunde mit der harmonisch sich run-
denden Periodologie, den melodischen Zusammen-
hang sehr eindringlich. Damit, und das ist die

Hauptsache, sind wir jedoch einverstanden, dass

diese Einleitung unter die geschickt und anziehend
gehaltenen Musikstücke gehört. No. a ist noch
achöner. Zeigte die erste den gewandten und si-

chern Arbeiter, so bewährt ihn diese nicht blos
als einen solchen , sondern sie zeigt ihn auch , was
hier besonder« hoch anzuschlagen ist, als einen mit

glücklicher Phantasie begabten Mann, der ein in-

neres Bild in lebendiger Fülle vor die Sinne zu
zaubern weiss. Es ist in der That, als ob in wil-

der Schlucht bei spärlichem Mondenlichle ein un-
heimlicher Spuk sein grauses Wesen triebe; es wir-
belt fühlbar gleich den Hexen im Macbeth, wo-
mit wir übereinstimmen. Nach langem bunt und
grau* brausenden Spuk tritt plötzlich und überra-

schend das freudige D dur ein , als ob ein from-
mer, nichts Schauerliches fürchtender Zug ver-

trauend kindlicher Wanderer nabele, vor dem der

wilde Graus scheu zerstäubt, wie in die Höhlea
der Finsterniss gescheucht. Man wünscht, dass

diese freundlichen Harmonieen das erheiterte Ge-
müt» nur etwas länger umspielen möchten. Ue-
brigens ist das Stück trefflich erfunden und trelT-

lich durchgeführt. Die dritte, ein Andante reli-

gioso, muss breit, gross gehalten, den Gesang voll

herausgehoben vorgetragen werden (und darin liegt

eben die Schwierigkeil), wenn sie wirken soll, was
sie vermag. Allerdings ist ein Cantus firmus ei-

ner alten Choralmelodie dem altregelmassigen Ton-
gewebe zum Grunde gelegt: nur finden wir nicht,

dass dies in allerlei Stimmen, sondern allein in der

Oberstimme und zwar in den Noten geschehen ist,

die mit bezeichnet sind. Die Arbeit ist gut:

allein so hoch, als es geschehen ist, können wir

sie nicht stellen. Dazu hat sie noch zu bedeutende

Härten und matte Harmonieverbindungen, die durch

das Ungewöhnliche derselben noch nicht reich wer-

den. Wir setzen die Hälfte dieser Etüde, in der

die uns störenden Härten vorkommen, zur Ansicht

her und überlassen es den geehrten Lesern, ob sie

mit uns übereinstimmen oder es mit Andern für

völlig meisterlich erklären wollen.
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Die vierte, Molto vivace, bringt der rechten

Hand ununterbrochen bis zum Ilaupteinschnilt und

von da bis zum Ende fortlaufende Schnell Gguren,

die sehr leicht und gebunden zu immer abgeflos-

senen, oft springenden Achteln der linken Hand
gespielt werden müssen ; eine reizende und sehr

eingänglichc Uebung, die in ihrer Einrichtung sich

einigei maassen der Cramer'schen Form nähert. Die

5te führt unausgesetzt folgende Octavcufiguren durch

:

AllecrcUo crazioto.

Für das Studium ist dergleichen gut, aber dem In-

strumente eigentlich angemessen sind sie nicht und

daher auf die Länge bei aller Schwierigkeit wenig

wirksam, mehr sonderbar und ermüdend. Wie
•ie hier verlangt werden, dürften sie auch denen

noch schwer fallen , die Octaven schon gut einge-

übt haben, vorausgesetzt, dass Hacken und Spie-

len nicht Eins ist. Die Schwierigkeit vermehrt

sich noch dadurch, dass beide Hände ganz unab-

hängig von einander das Ihre vortragen; während

die Rechte cresc. spielt, Bat die Linke decresc. n.s.w.
Die sechste gehört zu den schönsten, den eigen-

tümlichen Figuren, in die sich beide Hände wech-
selnd theilen, der Melodie und Harmonie nach.
Sie ist eben so einfach in der Erfindung, als cha-
raktervoll, ein gewichtiges Musikstück, nie über-
laden und nur von schon erstarkten Kräften an-
gemessen ausführbar. So schön sie die erste Folge

beschiiesst, eben so schön fangt die siebente Etüde
die zweite Suite an. Selbst die überraschenden Ue-
bergänge geben ihr einen Reiz mehr , da sie nicht

erkünstelt, nicht ohne Grund hart und scharf ge-

sucht sind, vielmehr wie nothwendig aus den Ge-
danken hervorgehend. Wer sie gut spielt oder
spielen hört, wird ihr das Gefühl nicht absprechen.

Das Ganze hat Ordnung und schönen Wechsel, ei-

nen angenehmen Hauptsatz, einen kräftig gesteiger-

ten Zwischensatz , nach welchem der erste in ver-

änderter Form erwünscht wiederkehrt. No. 8. Aber-
mals ein höchst lebendiger ßravoursatz, dessen grosse

Schnelligkeit der Bewegung der Deutlichkeit keinen

Eintrag thun darf. Die gle ist abermals sehr me-
lodiös in köstlichen Figuren für beide Hände, die

sich einander ablösen. Diese Art Unabhängigkeit

beider Hände von einander wird keinem Pianoforte-

spieler, der ein Recht hat, diese Etüden vorzutra-

gen, neu oder schwierig vorkommen; es ist diese

Art nicht ungewöhnlich: nur liegt im Ungewöhn-
lichen die Schönheit nicht. Das Stück ist voller

Empfindung und so lieblich, dass man mit Freude

zu ihm zurückkehrt. Die lote ist viel schwieri-

ger, eigentümlich in seltsamen Formen und Ver-
bindungen, sehr glücklich erfunden und vortrefflich

durchgeführt.

Die dritte Reihenfolge zeichnet sich in der n,
Etüde durch schnell wechselnde Accordslellungen

bald für die rechte, bald für die linke Hand aus,

was eine herrliche Wirkung hervorbringt. Die
zwölfte ist eine echt gearbeitete Fuge aus Ftnoli.

Die Gique ist herrlich. Die Syncopieen der i4.

Nummer sind gut. Die i5. ist schön, sich der

Cramer'schen Weise nähernd, und die 16. ist aus-

gezeichnet in jeder Hinsicht, der Wirkung und der

Form nach. Das Ueberschlagen der Hände ist frei-

lich nichts Neues : allein so wie hier, und so noth-

wendig znm Charakteristischen des Stückes gehö-

rend , haben wir es nirgend gefunden. Die 1 7. ist

wohl geordnet und nicht selten unerwartet gewen-
det. Die folgenden bis zum Ende haben zwar sämmt-

lich lur den Spieler etwas Vortheilbringendes , al-
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lein, nehmen wir die beiden letzten aus, so müs-
sen wir gestehen, dass uns keine weiter zusagt.

Fassen wir nun Alles kurz zusammen zu einem

übersichtlichen Urtheil über Hrn. Hiller's Kunstlei-

stungen , so weit sie sich in den von uns bespro-

chenen Werken kundthun, so ergibt sich klar, dass

dieser junge Componist die Beachtung verdient, die

man ihm in hohem Grade geschenkt hat. Offen-

bar gehört er zu den Fleissigen , die sich durch

theoretisches und praktisches Studium ausgebildet

und an grossen Mustern erstärkt haben. Er weiss,

was er thut und arbeitet mit Eifer, etwas ausge-

zeichnet Originelles zu liefern. Hierin ist er ein

Sohn unserer revolutionären Zeit, die, wenn auch

zu\> eilen unbewusst, sich selbst öfter meint, als die

Sache, für welche sie zu handeln sich überredet.

Seine Originalität kommt öfter noch nicht aus dem
Innern, erscheint noch nicht immer als ein noth-

Wendiges Ergebnis* dichterisch begeisterter Natur,

sondern alsein Werk der Absicht: sie ist gemacht.

Was jetzt häufig Originalität heisst, ist nichts an-

deres, als barocke Seltsamkeit, eine Zerrissenheit je-

ner wohllhätig frischen Naturempfindung, die durch

leidenschaftliches Streben, so früh als möglich et-

was Grosses für sich zu sein , abenteuerlich sich

selbst maskirt. Das Gefühl ist jetzt im Allgemei-

nen weit öfter durch Eitelkeit betäubt, in Fesseln

geschlagen. Man hat daher von Hrn. lliller ge-

sagt, sein Humor sei zu finster, er sei zu selten

heiter und es mangele ihm an Grazie und Wärme.
Damit stimmen wir nicht überein. Dass es ihm
zu seinem Glück im Grunde daran nicht fehlt, das

beweisen seine kleinern Etüden, wo er nichts wei-

ter als die schlichte Durchführung eines natürlich

empfundenen Gedankens will, z. B. in No. 4, g
«. i5j ferner die reizenden Melodicen, die nicht

selten seine Arbeiten durchleuchten, aber um jenes

Zerwürfnisses willen nur zu bald in den Styx des

beliebten Tartarus getaucht werden. Auch er liebt

das auffallend Sonderbare weit mehr, als das schön

bearbeitet Natürliche. Noch will er in der Regel

auf einmal zu viel sagen. Ist das innerer Reich-

tlium, so wird sich dies in die rechten Schranken

fuhren, was wir wünschen um des Schönen willen,

was er bereits gab. Ob aber seine Phantasie reich

und mannich fallig ist, das ist eine Frage, die wir

bis jetzt weder verneinen noch bejahen. Es kom-
men zuweilen leere, ja magere Stellen vor, z. B.

in No. 18 die beständigen Octaven in der Melo-

die j es kehren die Klopfbässe, die sich allerdings

am rechten Orte vortrefflich machen zu häufig

wieder, oder das öftere Anschlagen einer Taste
wird in die Melodie gelegt. Meist, mit wenigen
Ausnahmen, ist er dramalisch, d. h. er will in

Tönen Situationsreihen , Bilderlableaux geben, der

Musik eine Geschichte unterlegen, Inhalt in sie brin-

gen (z. B. in No. 1 der Etüden), was überhaupt

vorzugsweise das Streben unserer Zeit scheint. Sollte

dies nicht vielleicht ein Hauptstück der heutigen Ro-
mantik der Musik sein? Die Sache hat einen ge-

wissen Reiz, macht die wunderlichsten Zusammen-
stellungen möglich und beschäftigt die Gedanken,

ungefähr wie Räthsel und Charaden. Allein sie

verödet und verwildert die Gefühle; Alles wird lei-

denschaftlich und graus. Wird alle Musik drama-

tisch, so erhalten wir bald nur eben eine einzige

Art, was zuversichtlich kein Vortheil wäre, die

bunte, die wild aufreizende; wir weiden einen

brüllenden Laokoon in ihr hören. Ja wenn die-

ser dramatische, oder romantische (sogenannte) Mu-
sikinhalt noch etwas weiter gefördert wird, so wer-
den wir das Erquickliche, die behagliche Freude

"der Musik mit Saus und Draus bald zu Grabe tra-

gen. Daher, des fast beständig dramatischen und
oft Occlamatorischen wegen, gibt es nicht Wenige,
die Hrn. Hiller's Arbeiten eine gewisse Einförmig-

keit zuschreiben. — Dessenungeachtet ist der junge

Mann höchst beachtenswerlh und ms, 0 -ichnet vor

Vielen. Alle tüchtige Pianofori.-: pieler Verden sehr

nützliche und reiche Unterhaltung in den bespro-

chenen Werken finden ; für sie i«l er grösstenteils

höchst empfehlcnswerth , nur nicht für Schüler, für

welche diese Etüden auch nicht geschrieben sind.

Für solche, die sich auf eine schon namhafte

Höhe der Fertigkeit empor gearbeitet haben und
ihre Schule noch weiter führen wollen, was im-
merhin und für Alle, die wahrhaft Tüchtiges zu

leisten willens sind, nolhwendig ist, gehören Stu-

dien, wie folgende:

Eludea p. le Pfte. p. J. N. Hummel. Ocnv. 13 5*

Edition exaete. Le doigte est ajoute. Vienne,

chez Tob. Haslinger. Pr. 5 Thlr. (4 fl. 3o kr.)

Darin haben die Leute ganz Recht, wenn sie

behaupten: In diesen Etüden ist auch kein Funke
von der neuen Romantik. Eins haben sie aber da-

bei vergessen, sich zu fragen, ob sie darin sein soll?

Mit der Romantik macht kein Mensch Schule, der

eine gute Schule machen will. Man mischt Be-

I
griffe und sieht vor lauter Einseiligkeit und blindem
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Enthusiasmus den Wald vor lauter Baumen nicht.

Wa« nicht nach dem neuen Schmack der neuen

Leute ijt, das aoll gleich nicht* taugen. Diese Art

Urtheil ist ziemlich so viel werth, als wenn Einer

achliesscn wollte : Weil ein grosser Mann gern Tel-

tower Rübchen mit Fisch gegessen hat, oder Ma-
carotu mit Käse, so ist der kein grosser Mann,

dem Beides nicht schmeckt. — Wir behaupten

von diesen Etüden nicht blos in Uebereinslimmung

mit Jenen, dass nichts neu Romantisches in ihnen

ist, sondern auch noch dam, dass in der Art der-

selben nicht einmal etwas eigentlich Neues vor-

komme. Und dennoch sind sie gut , sehr gut und
sehr nützlich, völlig das, was für eine weiter aus-

zubildende Schule das Beste ist. Da hat man die

notwendigen Formen einzuüben, dass sie rund und

nett, im Starken und Zierlichen, der Sache treu

und sicher gehalten, vor die Sinne treten; dass

der Zusammenhang eines wechselnden Perioden-

baues einer Idee klar und schön in einer bestimm-

ten, abgeschlossenen Weise irgend ein Ganzes gebe,

das in seinen innersten Geislesverhällnissen nicht

zu hoch oder zu tief gestellt sein darf, damit die

Aufmerksamkeit auf die äussere Abrundung des

Bildes oder des Gefühls das Vorherrschende bleibe,

dem sich zu tiefe Erregungen nicht entgegenstellen

und, zu früh aufgenöthigt, die noch im Aeussern

befangenen Seeleu nicht umnebeln und verwirren,

anstatt sie zu erleuchten und frei zu machen. —
Es muss aber jetzt Menschen geben, die gleich mit

der Weisheit geboren worden sind und die Schule

gar nicht nöthig haben. Dieser grossen Geister we-
gen verlieren wir kein Wort. Dass übrigens ein

Mann, wie Hummel, dem wir so viel Vortreffli-

ches in vielfacher Hinsicht verdanken, wohl weiss,

was zu einer guten Schule des Pianoforte gehört,

haben wir allen Unbefangenen nicht erst mit Wor-
ten zu beweisen; sie wissen es selbst und werden
diese Etüden gebrauchen, wozu sie sind, was wir be-

reits ausgesprochen haben.

Noch sind zu erwähnen:

4o tägliche Studien auf dem Pianof. mit vor-

geschriebenen Wiederholungen! tum Erlangen
u. Bewahren der Virtuosität

, comp, von Carl

Czerny. 53 7 stes Werk. Wien, bei Tob. Has-
linger. Pr. 3 Thlr.

Fingerei, Töne ohne Musik oder mit vollkom-
mener Musik, sobald sie gar keinen Inhalt haben
soll. Man höre das Vorwort : „Nichts ist für den
ausübenden Künstler wichtiger, als die gemeinnü-

tzigsten Schwierigketten so oft nach einander un-
verdrossen zu üben, bis er derselben vollkommen
mächtig geworden ist. Gegenwärtige Studien ha-

ben nur diesen Zweck , und wenn der Spieler die-

selben nach den vorgeschriebenen Wiederholungen
und (nachdem er sie völlig eingeübt hat) mit dem
Malzel'schen Metronom im vorgezeichneten Zeit-

m nasse täglich durchübt, so wird -seinen Fingern

die Fähigkeit nicht entgehen, alles Denkbare (?) mit

Sicherheit hervorzubringen." Lachte Hr. Czerny

nicht, als er dieses Vorwort schrieb? Manche die-

ser Passagen sollen ao und 5o Male, andere 6, 8,

13, i5 u. 16 Male nach jedem Repetitionszeichen

ohne Unterbrechung wiederholt werden. Nur erst

nach jeder Coda wird ein Weilchen ausgeruht, um
mit der nächsten eben so zu verfahren, bis alle

4o zu Ende gebracht sind. Nun! wer das Tag
für Tag auszuhallen im Stande ist, dem verspre-

chen wir, dass sein Kopf sein wird wie eine La-
terne. Fertige Finger werden damit erzielt, aber

auch Spielmaschinen. Das ist doch ein wenig zu

,

arg. Für solchen vorgeschriebenen Gebrauch ver-

werfen wir das Buch: rathen hingegen, es ander«

zu benutzen. Die Uebungen sind wirklich mannich-

faltig genug, wenn auch nicht alles Denkbare darin

ist Redliche Lehrer und angehende Klaviervirtuo-

sen werden wohlthun, wenn sie sich nach Bedürf-

niss bald diese bald jene Nummer auswählen, um
sie völlig in ihre Gewalt zu bekommen, einzig und

allein der Gewandtheit und Sicherheit der Finger

wegen, die jeder tüchtige Spieler allerdings etwas

opfern muss. Hr. Cz. hat mit seiner übertriebenen

|

Forderung sich selbst und der guten Sache gescha-

det. Auf vorgeschlagene Weise wei den diese Ue-

I

bungen für nicht wenige Spieler ihren Fingernutzen

\ haben und es wird auch hier heissen, wie die Un-
!
ken im Mährchen rufen: Soll's laugen, lern's brau-

chen. Nur mit diesem Zuruf empfehlen wir die-

ses Hülfswerkchen. G. IV. Fink.

Nachrichten.

Mannheim. (Beschluss.) Die dritte Akademie

am ersten WeihnachUtage brachte vor einer glän-

zenden Versammlung meist für uns neue Tonstücke:

Lachners erste Symphonie aus Es, ein tüchtiges,

trefflich durchgeführtes Werk, welches ausgezeich-

net grossen Beifall erhielt. Sie wurde auch bald

darauf im Theater nach ausdrücklichem Wunsche
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Vieler mit gleicher Auszeichnung wiederholt. Ihr

folgten 5 schöne Gesänge desselben Componisten,

von Fräul. Royko, einer Dilettantin, mit vielem

Ausdruck vorgetragen. Beethoven's erste Ouver-

türe zu Fidelio bewunderten wir hier zum ersten

Male. Die Bewunderung dieses Geistes stieg durch

Anhörung der grossen Fantasie für das Pianof.,

welche Fräul. Bils ausgezeichnet spielte, mit Chor

und Orchester. Die beiden letzten Sätze des Hinoll-

Concerts von Hummel erhielten gleichfalls verdien-

ten Beifall. In diesem Concerte lernten wir auch

Hrn. Zierer aus Wien kennen, der als neu ange-

nommenes Mitglied ein schönes Adagio von Spohr

und Variationen seiner eigenen Composition auf der

Flöie sehr beifällig vortrug. Nach Beendigung die-

ser Akademie erhielt Lachner von dem sammtli-

chen Orchesterpersonale einen grossen silbernen Po-

kal mit dankbarer Inschrift. Ein schöner Beweis

der Liebe und Achtung des Vereins der Musiker

für ihren Fuhrer und ein eben so triftiger für

Lachners Verdienste.

Die Kirchenmusik erfreut sich zwar vielfacher

Theilnehmer, dennoch schleicht sie nur langsam

nach einer höhern Stufe; es scheint ihr am gehö-

rigen Fonds zu fehlen. So geschieht denn für sie

das Mögliche. Wir hören etwa 6 Messen jährlich.

Fremde, Ihnen und Ihren Lesern schon be-

kannte Künstler besuchten auch uns, z. B. Vieux-

temps, der ungemein geGel und noch die beste

Einnahme machte; die Gebrdr. Müller gaben drei

besuchte Unterhaltungen; Cramer aus London und

Lsfont erhielten vielen Beifall, hatten aber im Ver-

gleiche mit ihren Talenten nur unbedeutende Ein-

nahme; der Oboist Krahmer aus Wien geflel mehr
auf dem Czakan, und seine Frau

, auch Violinspie-

lerin, mehr auf der Clarinette. Weniger Beifall

erhielten in a Quartettabenden die Gebrdr. Moralt

aus München und ein braver Flötist Zcdurk. Die

meisten Künstler gehen von hier nach Heidelberg,

wo sie bessere Geschäfte machen. Dort wurde im
Mai des verflossenen Jahres von einem grossen Mu-
aikerverein in den herrlichen Schlossruinen unter

freiem Himmel Haydn's Schöpfung sehr gelungen

und ausserordentlich besucht aufgeführt

Am 9. Febr. wurde iu unsers Lachners Be-
neGzconcerte seine noch ungedruckle Caotate „Die
vier Menschenalter" würdig aufgeführt von mehr
als i5o Mitwirkenden. Durch Anhörung dieses

Werkes hat sich unsere Hochachtung für den ta-

lentvollen Mann vermehrt durch die einfache Grösse

des Werkes , welches das zahlreiche Publikum so
bezauberte, dass es oft in den lautesten Jubel aus-

brach. Seit langer Zeit hat keine Tondichtung hier

eine so enthusiastische Anerkennung gefunden. Und
so haben wir denn die schönsten Hoffnungen, recht

viel Gutes von unserm fernem Musikwesen melden
zu können.

Dessau. Uebersicht des Musikstandes im Jahr

i834. Ausser dem zweiten Theile des am Char-
freitage aufgeführten Messias von Händel fanden

unter des Kapeilm. Hrn. Dr. Schneiders Leitung

an Sonn- und Festtagen a4 Kirchenmusiken Statt

von Händel, Haydn, Mozart, Cherubini, Vogler,

Seyfiied, Beethoven und Frdr. Schneider (mit Or-
chester); 19 Vespern, in deren jeder ein Choral

und a Motetten gegeben wurden, unter der Lei-

tung des Chordir. Hrn. Rümpler. Der ganze Schii-

lerchor zählte 17 Soprane, eben so viele Alte, Te-
nore und Bässe. Vergl. Dessau, i833 S. 189 des

vor. Jahrg. — In den verschiedenen Abonneraent-

Conrerten Hessen sich auch mehre fremde Künst-

ler hören, z. B. der Conccrtm. und Violin virtuos

Haase aus Dresden, der Flötist Heinemeyer aus

Hannover; am Hofe Hr. Carl Stein aus Hamburg
und die Gebr. Bohrer. Unter Anderm wurde auch

Beelhoven's gte Symphonie mit Chor aufgeführt.

Alle Symphonieen, Ouvertüren u. Ensemblestücke

dirigirte der Kapeilm., die Concertsachen der Con-
certm. Hr. Lindner. Das ganze Orchester, aus Ka-
pellmitgliedern, Hoboislen, Militärmusikern <>. Mu-
sikschülern der Anstalt bestehend, zählte 60 Per-

sonen. Als Sängerin liess sich Dem. Olivier und
die Kammersänger Diedicke und Krüger hören.

Gestorben sind die Herren Kammermusiker Ermel
am i3. April, alt 64 J. u. 11 Monate; Klotsch,

am 17. April, alt 5o J. (an seine Stelle der Con-
trabassist am Königstädter Theater in Berlin, Hr.

Franke) und Wagner, am a. Aug., alt 63 Jahr,

8 M. u. 1 Tag. —
Die Opernverwaltung setzte Hr. Atmer fort.

Vom 1. Jan. bis zum Schluss der Vorstellungen

am 10. Mär« waren die vorzüglichsten Opern: Jo-

seph von Mehul; Maurer und Fra Diavolo von
Auber .(Hr. Eichberger aus Leipzig -— Gastrolle);

Don Juan, Adlers Horst, Freischütz und Romeo
und Julie von Bellini (neu). Nach Wiedereröff-

nung des Theaters am i4. Novbr. bis Ende de»

Jahrea wurden von der Almer'schen Gesellschaft ge-

geben: Zampa (am.); Fra Diavolo; Templer und
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Jüdin (am.); Joh. v. Pari«; Tancred (Dem. Eva
Heinefetter Tancred als Gastrolle) und Schnee von

Auber (am.). Die Direction der Oper Jiat der

Kapelim. Dr. Schneider. Sängerinnen sind Fräul.

Gneib und Mad. Atmer; Tenoristen: die Herren

Schmuck. it, Holland und der Kammers. Diedicke;

Bassisten: die Herren Rühe u. Kammer«. Krüger.

Das Orchester des Theater« besteht an« 46 Personen.

Kapellübungen unter Fr. Schneiders Direction

waren 56; in jeder wird eine Symphonie, eine

Ouvertüre, ein Solo für Saiten- und eins für Blas-

instrumente vorgetragen. Die Concertstücke diri-

girt Hr. Concertm. Lindner. Für Blasinstrumente

insbesondere fanden noch 18 Proben Statt.— Die

Musikschule hatte unter Kapellm. Schneiders und

Lindners Direction 53 Orchesterproben, in jeder

3 Symphonieen und 2 Solostücke. Ausserdem ist

jeden Sonnabend Quartett, wozu gehörige Vorpro-

ben. In jeder Versammlung 5 Streichquartette, da-

von alle 4 Wochen ein« ein Quintett, und ein Flö-

ten- oder Clarineltetiquinlett ist Jedesmal auch

eine Piece für Pianof. Es fanden 36 Versamm-
lungen Statt. Die Musikschule blüht.— Die Sing-

akademie, gleichfalls unter Schneiders Direction,

zahl; 110 Mitgl. In 28 Versammlungen wurde
Ausgezeichnete« vorgetragen. — Am Ende de«

Jahres zahlte die theoretische Musikschule des Ka-
pellm. Dr. Fr. Schneider 21 Schüler, ohne die

acht im Laufe de« Jahres Abgegangenen.

fVien* Bei dem Aufsehen, da« die hiesige

Aufführung des Belsazar, von Hrn. v. Mosel treff-

lichst bearbeitet, errrgte, dürfen wir voraussetzen,

dass die geneigten Leser bereits damit bekannt sind.

18 Jahre lang waren unsere grossen Gesam ml kraft©
nicht so benutzt worden, als «ie die thätige und
aehr achtungswerthe Gesellschaft der Musikfreunde

diesmal in Masse vereinigte. Mehr al« 1000 Künst-

ler erboten «ich zur Aufführung, die des Local«

wegen auf 843 beschränkt werden mussten. Sechs

Quartett- und 2 Ensemble-Proben reichten aus,

das Meiaterwerk unter Leitung des Hrn. Vicehdf-

Kapellm. Weigl vollendet zu Gehör zu bringen.

Am 6. u. 9- Nov. «trömten die Kunstfreunde der

Stadt und der Umgegend diesem grossartigen Ge-
nüsse in. Manche« wurde auageschnitten oder an-

der« ge«tellt und doch Alle« ohne die geringste

Lücke, was dem Hrn. Bearbeiter zur grössten

Ehre gereicht; eben da« gilt von der höchst um-

I sichtigen In8trumentalbegleitung, deren Parlituraus-

gabe die thätige Verlagshandiung Hrn. Haslingers

besorgt, welcher auch die gedruckten Singslimmen
kostenfrei lieferte. Der Totaleindtuck entsprach

dem Meisterwerke vollkommen, nach Verdienst;

ea erregte den lebhaftesten Enthusiasmus, den die

bewunderuswerthe Tondichtung , die Überaua herr-
liche Bearbeitung und die vollendete Darstellung

so vieler Meiater nothwendig erzeugen mussten.
Mad. Kraus-Wranüzky bewährte ihren Künstler-

j

rühm, Fräul. Honig (Charlotte) leiatete Verdienal-

lichea, Hr. Reggla (Daniel), hoher Bas«, zeigte

sich auch im declamatorischen Gesänge vortreff-

lich; der höchste Preis gebührte Hrn. Lutz (ala

Belsazar) in seiner schwierigen Partie. Es war
ein wahres Nationalfeat, das wir der Gesellschaft

der Musikfreunde zu danken haben, die sich auch
noch die lebhafteste Anerkennung aller Kunstsinni-

gen in der Veranstaltung eines dem Andenken Gö-
the's und Beethoven's geweideten ConcerU erwarb,

worin alle Tonstücke zu Egmont, die Ouvertüre
zur Leonore und die beiden Chöre „Meeresstille

und glückliche Fahrt" vorkamen. In wenigen Ta-
gen ruusste das Ganze wiederholt werden, so gross

war die Wirkung. Hr. Anschütz declamirte Mo-
sengeils erläuterndes, von Grillpat zer ergänztes Ge-
dicht vortrefflich.— Uebrigens halten auch diesen

Winter die 6 ZÖglingsconcei te Statt zur Begrün-
dung für Stipendien, worin sich besonders der Schü-

ler Mayer auf der Violine reichen Beifall erwarb.

Dem fugen wir sogleich nach dem Wiener
allgemeinen musikalischen Anzeiger (No. 7) bei:

Preiaauaachreibung für eine neue groaae Symphonie.

Sie lautet wörtlich: Die Unternehmer der Con-
eerts spirituels in Wien, welche es sich zur Auf-
gabe gemacht haben, reine Kuostzwecke nach Kräf-

ten zu fördern und klassische Musik möglichst zu

verbreiten, kündigen hiermit an, dass sie dem Com-
ponisten der besten neuen , noch nirgends gehörten

Symphonie für doa gante Orcheater, für die Ue-
berlassung derselben au den beiden ersten -Auffüh-

rungen in der Fastenzeit des J. i856, einen Preis von

fünfzig h. k. Ducoten in Gold«

tuerkannt haben. Sie laden demnach alle Tonse-

tzer des In- und Auslände«, welche geneigt «ein

sollten , sich um diesen Preis zu bewerben , ein,

ihre mit einer Devise bezeichneten, deutlich und

fehlerfrei copirten Partituren längstens bis Ende
October 1 855 an die k. k. Hof- und priv. Kunst-
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u. Musikalienhandlung de« Hrn. Tobiaa Haslinger

in Wien frankirt einzusenden, welche dem Ueber-

bringer einen mit gleicher Bezeichnung versehenen

Empfangschein einhändigen wird.

Auf Ersuchen der Unterzeichneten haben sich

die Herren Joseph Eybler, k. k. Hofkapelim., Jo-

seph Weigl, k. k. Vice-Hoflapellm., Joh. Gans-

bacher, Domkapeilm. bei St. Stephan, Adalbert Gy-
rowelz, k. k. Hoflheaterkapellm., Conradin Kreutzer,

Kapelim, des priv. Theaters in der Josephstadt, und

Ignaz Ritter v. Seyfried, Kapelim., zu Schiedsrich-

tern bei der Zuerkennung des Preises erklärt, und

für die baare, auf den ». Mai i856 bestimmte

Auszahlung des Preises verbürgt sich die obbenannte

Musikalienhandlung. — Zu gleicher Zeit wird dem
Coraponisten die Partitur zurückgestellt und es bleibt

ihm das volle Eigenthums- u. Vorkaufsrecht unbe-

nommen.— Die Namhaflmachung des Tonsetzers,

welcher den Preis erhalt, wird im Februar i836

durch die österr. k. k. priv. Wiener Zeitung ge-

schehen. Es versteht sich, dass bei der Einsendung

des Musikwerks der Name und Aufenthaltsort des

Tonsetzers, mit derselben Devise wie die Sympho-
nie versehen, versiegelt beiliegen müssen. — Die

Partituren der übrigen Mitbewerber werden zu glei-

cher Zeit in der k. k. Hof- u. priv. Kunst- und

Musikalienhandlung des Hrn. Tob. Hatlinger ge-

gen Ablieferung des Empfangscheines wieder zu-

rückgestellt. Die Unternehmer d. Coric. spiriL

Wien, Eduard Früh. v. Lannoy.
am »4. J«n. i835. Ludw. Tietze. Carl HoU.

Dresden. Hr. Cipriano Romberg, k. k. rus-

sischer Kammermusikus, Sohn des für die Kunst

zu früh entschlafenen Andreas und Schüler des be-

rühmten Bernhard Romberg, gab den 31. Febr.

eine zweite Soiree, nachdem er früher sich im
Theater mit grossem Beifall hatte hören lassen.

Sein Spiel zeichnet sich in der unvergleichlichen

Manier seines Oheims aus. Seine Bogenführung,

so wie seine linke Hand — kurz alles, was zum
Mechanischen , Technischen des Spiels gehört, ist

unladelhaft, und wird er in der Folge durch den

Besitz eines vorzüglichem Violoncells noch mehr
aufTon »tudiren, dagegen aber weniger in Schwie-

rigkeiten suchen, indem beides sich schwer verei-

nigt» so glänzt er noch mit vollerem Rechte in

den Reihen grosser Violoncellisten, txm so mehr;
da er auch ein so schönes Talent für Composilion
entwickelt.

Kurze Anzeigen.

Ouvertüre zur Fingalt- Höhle (Hebriden) von
Felix Mcndelttohn-Bartholdy für dat Pfte.

arrangirt von Mockwitz. Leipzig, bei Breitkopf

u. Härtel. Pr. u Cr.
,

Diese vortreffliche Ouvertüre für das Orche-
ster ist allgemein beliebt und gleich nach ihrem
Erscheinen von uns besprochen worden. Wer
wird sie nicht gern auf dem Piano forte sich wie-
der in's Gedächtniss rufen und sich so auch häus-

lich daran ergötzen? Dass sie gut bearbeitet <

den ist, verbürgt der bekannte Name.

Neues vollständiget Museum für die Orgel, zum
Gebrauche für Organisten in allen Theilen

ihres Berufes und zur allseitigen Autbildung

für dentelben herausgegeben von einem Verein

vorzüglicher Orgelcomponisten neuerer Zeit,

Zweiter Jahrgang. Meissen, bei F. W. Göd-
sche. Pr. der 6 Hefte j Thlr. la Gr.

Das . Titelblatt ziert ein Prospect der grossen

Orgel in der St. Petrikirche zu Görlitz, von wel-
cher auf der zweiten Textseite die Disposition mit-

getheilt wird. Sie wurde von Eugen Casparini i..

dessen Sohne 1691— 1697 erbaut. Nach einem
Gedicht zum Preis der Orgel folgt etwas über die

Stimmung der Orgel von Wagner (nützlich); über

die Zwischenspiele; eine kurze Lebensbeschreibung

des Orgelbauers Joh. Gotthold Jehmlich's (mit Di-
sposition der von ihm wieder hergestellten Orgel

der Kreuzkirche in Dresden) und Miscellen. Zu
den in der Anzeige des ersten Jahrgangs (S. 866
des vor. Jahres) namhaft gemachten Componisten

sind hinzugekommen: Victor Klausa, Adam, A.
Hesse, E. Köhler, C. F. Becker, v. Rudolph,

Weinlig, Schönfelder und Rink. Jedes Heft hat

sich um einen halben Bogen verstärkt, während

der Subscriptionspreia derselbe geblieben ist, ein

Beweis, dass es vermehrten Absatz gefunden hat,

den das Unternehmen auch verdient.

Leipzig, bei Breithopf und Härtel. Redigirt von G. IV, Fink unter seiner VerantworÜkhkeiU
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den l8Un März. Ni. 11 183 5.

Benincaia.
(Nekrolog).

Der am 6. Jan. d. J. nach längerer Krankheit

den Seinen uud allen Freunden heiterer Bühnen-

darslellung zu früh entrissene treffliche Sanger Be-

nincasa ist vielen Leaern Ihre« geschätzten Blattea

in Dreaden und Leipzig in ao werlhem Andenken,

daas Sie mir gewiss gern ein Paar Worte „in me-

moria aua" vergönnen. Sein Abgang von der Bühne

des Lebens bezeichnet zugleich die gänzliche Er-

löschung der italien. Opera buffa in O. und nicht

ohne Bedauern wird man daran denken, wie noch

vor i5— 20 Jahren das Alter unsers verehrten

Fürsten durch eine Reihe der erfreulichsten Pro-

duetionen in diesem heitern Gebiete der Kunst,

durch Composilionen von Cimaiosa (Matrimonio

segreto, nemici generosi etc.), Pär (Donne cam-

hiate, testa riscaldata, principe di Taranlo, morto

vivo, locanda dei vaghabondi, intrigo amoroso elc),

Fioravanti (le canlatrici villane, i virtuosi arobu-

lanli), Gnecco (la piova d'un opera seria), Mor-

lacchi (la giovenlü d'Enrico V., Barbiere di Si-

viglia, la cappricciosa pentita, la Semplicetta, Cor-

radino etc.), der altern Sachen, wie der Dama Sol-

dato von Naumann und leichlerer Arbeiten von

Schuster und Seydlmann nicht zu gedenken, er-

freut und erheitert ward.

B., 1785 in Perugia geboren und in den Ver-

hältnissen einer achtbaren Familie au« der gewerb-

treibenden Klasse erzogen, hatte das Glück, sich

hei der nach der Sitte Italiens üblichen Arbeit in

offenem Gewölbe durch die schöne, runde uud

olle Baßstimme, mit der er ein Lied trällerte,

aeinrm schon in ernsten Musikstudien vorgerückten,

ihm im Alter ziemlich gleichen Landsmanne Mor-

lacchi bemerklich zu machen. Dieser geniale Mann
erkennt in der ansprechenden Naturgabe des froh-

gesinnten Arbeiters die Anlage su etwas mehr als

57.

Handarbeit; er unterrichtet ihn, »war mit Unter-

brechungen, 3 Jahre lang, mit der rühmlichsten

Uneigennützigkeit, im Gesänge, gibt ihm dabei

aus dem Schatze seiner Erfahrung die nützlichsten

Winke über Bühnendarstellung und lässt ihn nun
— etwa im Jahre 1807 oder 1808 — auf einer

kleinen Bühne in dem Oertchen San Giovanni ohn-
fern Bologna seinen ersten Versuch machen. Da
dieser glücklich ausfällt, so singt der junge Mann
auf mehrern grössern Bühnen der Legationen und

schon im Jahre 1810 — in welchem Morl, auf

dem Teatro Argentina in Rom, bei dem die Hä-
ser und Tacchinardi angestellt war, seine Oper : Le
Dana'idi zur Darstellung brachte, als Basso serio

in dieser Hauptstadt der Christenheit. Eben in

diesem Jahre und an eben diesem Orte entschied

sich das künftige Lcbcnsgrschick des Lehrers und

des Schülers. Die Empfehlung der Häser ver-

schaffte dem a5jähr. Maestro den ehrenvollen Ruf,

an die Spitze der Dresdner Kapelle zu treten, wel-

cher seit Pär** Engagement in Napoleon'« Dienste

im Winter 1806 auf 1807 ein kräftiger Dirigent

für die Oper abging. Kaum war M. in Dresden

eingebürgert und halle die Verhältnisse kennen ge-

lernt, als er. in de« Schülers Gaben da«

Supplemento für den alternden Bonaveri

nend, ihn nachberief.

Dieser hatte unterdes« auf mehrern Bühnen

der Lombardei und nun ausschliessend in komi-

schen Partieen gesungen. In Treviso begegnet

ihm die Unannehmlichkeit, dass der Podesta, wel-

cher «ich durch eine drastiache, ihn treffend copi-

rende Darstellung des jungen Buffo beleidigt glaubte,

ihn auf a4 Stunden in die Cuatodie sperrt. Gerade

in dieser bedrängten Lage trifft ihn der Ruf de«

Freunde«. , und au« dieaer Lage pilgert er zu Fuu,

mit dem ihm befreundeten, gleichfall« nach Dres-

den berufenen Singer Decavanti über Wien nach

Sachsens Hauptstadt.

11
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Im Sommer 1811 singt B. zum ersten Male

in einem Hofconcerte in Pillnitz vor seinem, ron

ihm seitdem mit treuer Liebe verehrten Fürsten,

und er* erinnerte sieh noch in spatern Jahren mit

Rünm»g , -wie herablassend sich der König damal»'

nach dem Concerte mit ihm unterhalten und sofort

•ich am Klavier den Umfang seiner schönen Bass-

stimme habe angeben lassen, besonders um zu se-

hen, ob solche der des damals ausgezeichneten

Sangers Paris gleich käme. Im Herbale i 8 i be-

trat B. zum ersten Male die Bühne in der Rolle

des Gärtners in Pär's Camilla, und seitdem ist er

in 75 verschiedenen Parlieen in einer mehr als

20jährigen Wirksamkeit der Liebling des kunstsin-

nigen Dresdner Publikums geblichen. £s sei ver-

gönnt, mit kurzen Worten an einige seiner aus-

gezeichnetsten Leistungen zu erinnern:

Bucefalo (cautalrici villane), vorzüglich belu-

stigend in den neckischen Scenen der Verliebtheit

mit der Sängerin — von der trefflichen, mit rei-

cher Fülle übersprudelnder Laune und damals noch

mit der vollen Kraft der Stimme geschmückten, mit

Anrauth und Grazie wirkenden Sandrini dargestellt,

und in der komischen Furcht vor dem eifernden

Ehemann, mit stets variirten Lazzi's in der Probe.

(Unzählige Male wiederholt in den Jahren

i8i4— 1819.)

Bellarosa (virtuosi ambulan(i), höchst launig in

der Schilderung des manuichfachen Bedräng» isses

eines armen, von rollensüchtigen Sängerinnen ge-

peinigten, von Tenoristen und Dilettanten brusquir-

ten, von Gläubigern und Obrigkeit geplagten Im-
presario in angustie.

Io den unsterblichen Werken Mozart's hat B.

in den trefflich ausgeführten- Partieen des Alfonao

in Cosi fan tutte, des Figaro und des Leporello

stets Triumphe seiner Kunst gefeiert.

Wer sollte sich nicht mit der allerdings mit

Wehmuth über die oft beklagte Vergänglichkeit des

Kunstwerkes, welches der thealral. Sänger schafft,

gemischten Freude an diese Leistungen erinnern,

Welche mit dem trefflichsten musikalischen Vortrage— besonders in den beiden brillanten Arien des

Figaro: Non piü andrai etc. und des Leporello:

Mauamina , ii catalogo e qnesto — die heiterste

und unbefangenste, zugleich treffendste Charakter-
darateHung verband. Wann es dem Genius Mo-
•art's vorbehalten war, das Problem zu lösen, wie
man musikal. schildernd List, Verschlagenheit und
Intrigue mit Reiz und Anmuth verführerisch zu

überkleiden habe, so wird es eben so selten eine

liebenswürdigere Darstellung der drei durchtriebe-

nen Personalen, welche ich oben nannte, gegeben

haben, als sie B. lieferte. Das Edle der Gestalt,

der volle Ton' der Stimme, die Beweglichkeit und
stets über das Gemeine des Possenrcissers durch

freundliche unbefangene Laune sich erhebende Vir-

tuosität des Mienen- und Geberden- Spieles ge-

währten den freundlichsten Eindruck.

In den komischen Opern Rossini's war B.

vorzüglich ausgezeichnet als Taddeo in der Italiana

in Algeri, welcher wohl ausser ihm nur von Spi-

tzeder, dem eben so früh verblühten trefflichen

Sänger, mit gleich launiger Darstellung verherrlicht

worden ist, und als Baron in der Ccnerenlola. In
letzterer Partie war der Vortrag der grossen Arie
in dem ersten Akte und des Duettes mit Dandini
im aten Akte meisterhaft vollendet; und als Mad.
Catalani im Jahr i8a8 oder 1829 auf den Ein-
fall kam, zu Berlin Proben ihrer theatral. Leistun-

gen zu geben, trug unser Sänger, welcher von ihr

ehrenvoll dahin berufen wurde, diese Arie in dem
Potpourri: II fanalico p. la musica, eingelegt, mit
rauschendem Beifall vor.

Eine Glansrolle, die des alten tauben, vom
Kaufmanns- und Geldstolz geplagten, eigensinnigen

Geronimo in Cimarosa's unsterblichen Meisterwerke
darf hier nicht übergangen werden.

• Aber einer Partie muss ich noch besonders

gedenken. Es ist die des Coop in Morlacchi's

Giovenlü d'Enrico V. —
Der Tondichter hat diese geschickte Bearbei-

tung des freundlichen franz. Lustspieles im Som-
mer i8a3 zunächst für das kleine Sommerlheater
zu Pillnitz mit Lust und Liebe in Musik gesetzt,

und die Oper wurde i8a4 u. i8a5 auch in Dres-

den oft mit reger Theilnahme gesehen. Selbst

Weber, sonst ein strenger Beurt heiler aller ital.

Produclionen, welcher sie in M.'s Abwesenheit

mit Lust und Eifer dicigirle, zollte dem Compos.
und vor allen dem Darsteller des Coop den gröss-

ten Beifall. Ausgezeichnet war der Vortrag der

reizenden Introduclion , das Spiel, den betretenen

Matrosen gegenüber im ersten Finale, die sehr

lange, brillant instrumentirtc, aber durch die lau-

nigsten Lazzi's verkürzte Arie: A che servon (ante

smorGe, und das meisterhafte Spiel in dem gros-

sen Quintelt, in welchem der betroffene Wirth
den Prinzen und seinen lockern Begleiter mit Stau-

nen erkennt.
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Kleinere; aber nicht unbedeutendere und nicht
]

minder erfreuliche Leistungen waren

:

Der sich oft verkleidende, besonders in der

Maske des Singlehrers belustigende Liebhaber in

der Testa riscaldala,

der Schuster in Le donne cambiate,

der Sesto in II principe di Taranto; s'mmt-
lich von Pär.

Die Verhaltnisse der Dresdner Bühne, wel-

cher es von dem Austritte der Sänger Paria und

Perotti bis zu dem Eintritte Zezi's (i8aa) an ei-

nem ausreichenden Bas so serio gebrach, brachten

es mit sich , dass B. auch in der Seria verwendet

wurde. Wenn nun in dieser Galtung sein Ponte-

fice in der Vestalin nur dadurch Glück machte,

dass B. neben alternden Stimmen, wie Benelli's, Ti-

baldi's und selbst der als mimische Darstellerin in

dieser gefühlvollen Partie unübertrefflichen Ca-
ravoglia-Sandrini, mit /risrAerStimme wirkte, wenn
ferner der Fernando in der Gazza ladra hinter den

Forderungen zurückblieb, welche Rossini hier an

den Sänger gemacht hat: so wird sich doch Jeder

nur mit Freude an den Zopiro in Winter's Mao-
metto, besonders an den rührenden, weichen Aus-
druck in dem gediegenen Vortrage der Preßhiera

im letzten Akte erinnern.

Mögen diese kurzen Gedenk täfeichen den vie-

len Freunden, welche B. sich in Dresden und Leip-

zig (welcher letztere Ort ihn bei dem Cyclus von

Gastdarsiellungen der ital. Oper i83o und i83i

kennen und schätzen lernte) nicht blos durch sein

künstlerisches Wirken , sondern auch durch seinen

offenen, biedern Charakter erworben hat, nicht

unwillkommen gewesen sein.

Das älteste seiner Kinder, den im Jahr i83i

zu Leipzig gebornen Knaben, hat der Tod wenige

Wochen nach des Vaters Verscheiden mit ihm in

einer bessern Welt vereinigt. a

Leipzig, d. i. März i855.

Graf von Hohenthal - Stadtein.

Nachrichten.

Italien. Herbttope r»;

Palermo (Tealro Carolino). Am 10. Sept.

wurde die Herbst-Siagionj mit Bellini'a Sopnam-
bula* eröffnet. Die Toldi (Ämina) hat keine starke,

aber kristallhelle Stimme, Gösau g und Aussprache

ziemlich gut. Die hiesige Damenzeitschrift, II Va-
pore betitelt, ist aber etwas zu galant, wenn sie

sagt: Se vivessero Mozart e Haydn, araarebbero

di senlire cantar da lei i sublimi loro Adagi (wenn
Mozart und Haydn lebten, würden sie gern von
ihr ihre erhabenen Adagio's singen hören); sonst

fand man ihre Artion etwas übertrieben. Hr.
Mazza (Elviro) singt artig und fand zuweilen Bei-

fall. Die Franceschini (Lisa) hat einstweilen eine

schöne Stimme. Nächstens Donizelli's Elisir d'a-

more, zum Debüt der Sedlaceck-Baasi.

Neapel (Tealro S. Carlo). In den ersten Ta-
gen Septembers wurde mit der Donna del lago und
Coccia's Caterina di Guisa fortgefahren. Am 10.

desselben Monats trat die Novena di S. Gennaro
ein, in welcher alle Theater geschlossen sind. Mit
Wiedereröffnung derselben sollte Donizetii's neue
Oper, Maria Stuart, in die Scene gehen, da ent-

stand aber in den Theaterproben ein ernsthafter

Hader zwischen den beiden Prime Donne Ronzi
und Del Sere, so dass sie sich in die Haare fie-

len und Letztere darauf mehre Tage das Bett hü-
ten mussle. Man suchte ihr Duett vor dem ersten

Finale, das diesen Jammer hervorgebracht haben
soll, abzuaudern oder ganz wegzulassen, darauf im
Buche einige Veränderungen vorzunehmen, den Titel

Maria Stuart in Giovanna Gray, endlich in 11 Bun-
delmonte umzuändern; allein plötzlich verbot die

obere Behörde die Maria Stuart ganz, und man.

sagt, dieses Loos habe auch Wilhelm Teil, 'die

Parisina und die Beatrice di Tenda getroffen. Ge-
gen Ende Septembers gingen also abermals die Ca-
puleti in die Scene. Die Ronzi, welche für die

Herbststagione gar zu viel Gesangsblumen auftischte,

schien sich wieder die Gunst des Publikums zu er-

werben. Die Tacchinardi war eine allerliebste Giu-

lietta. Ach, warum besitzt sie nicht die Stimme
der Mali brau!

(Teatro Nuovo.) Die neue Oper II Quadro
parlanle, vom Hrn. Maestro Aspa, fand eine laue

Aufnahme; dem ungeachtet wurde die Tavola öfters

beklatscht.

Es ist nun entschieden, das« Bellini nichts für

unser Theater componirt. Er forderte von der

Impreaa Sooo Ducati für jede Oper (ein Ducato

ist etwas weniger als ein sächa. Thaler), das wollte

man ihm nicht geben; nun bleibt er in Parts, wo
man ihm 12,000 Franken für jede Oper bezahlt,

nnd noch dazu kann er ihre Partitur verkaufen*
v
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Kirchenstaat.
Rom (Teatro Valle). Die Herbststagione be-

gann mit einer neuen Oper Elena e Malvina, zu

dessen altem Buche von Romani bereits Soliva,

Schira (ohne guten Erfolg) und der spanische Mae-

stro Carnicer die Musik componirt halten, hier

aber es der angehende Maestro Mazza aus Lucca

in Musik setzte, die eben so wenig neu als das

Buch zu lang und noch länger durch die nicht

kurzen Rilornelle, hier und da jedoch einiges

Brillante und Ausdrucksvolle gefunden wurde. Die

liebenswürdige Spech und Hr. Schober fanden aus-

gezeichneten Beifall, die hübsche Mazza hat eine

hohe Sopranslimrae , der Tenor Paganini möchte

gern ein grosser Sänger sein, und Biondini ist ein

alter Professor. Besonders gefiel die Spech in der

Introduction, ihr Duell mit Hrn. Schober, eine Ca-

valina der Signora Mazza, ein sogenannter Canon

im grossen Pinale und ein Terzett zwischen den

Herren Paganini, Schober und Biondini. In der

nachher gegebenen Norma hatte die Spech eine

eben so kleine als ohnmächtige Gegenpartei.

Bologna (Teatro della Coraune). Hat die

Mailänder Scala diesen Herbst eine sehr lange Liste

von Individuen, darunter die Malibran, aufzuwei-

sen, so imponiren auch wir mit unserm Theater-

Cartellone, auf welchem vor Allem eine Pasta,

ein Donzelli prangen; dann enthält er auch die

Ferlolli, die Bollriguri, Hrn. Salvatori ; überdies

ein sehr grosses Ballclpersonal und — woblgemerkt,

eine So Personen starke militärische Bande, sodann

prächtige Dccor.ilionen und Kleidungen; unser gros-

ses Theater kann* demnach schon jetzt neben einer

Scala, neben S. Carlo und der Fenice einen Platz

einnehmen. Da nun die Norma dieses Jahr von

No. 5 Steckenpferd zu No. 2 Steckenpferd avancirt

ist, so ging man auch mit ihr zuerst am 3o. Sept.

in die Scene; allein haben auch alle Hauptsänger

Beifall gefunden, so entsprach die Pasta in dieser

ersten Vorstellung doch nicht den Erwartungen;

vielleicht war sie nicht bei Stimme, vielleicht un-

terlag sie dem Vergleiche mit der Malibran in eben

dieser Rolle (man sagt auch , der hiesige päpstliche

Legat habe in dieser ersten Vorstellung die Frei-

hillete verboten). In der Folge ging die Sache besser.

Florenz (Teatro Pergola). Gerade als die

erste Herbstoper in die Scene gesetzt werden sollte,

machte sich der neue Impresario dieses Thealers

aus dem Staube und liess Alles im Stiche. Eiligst

übernahmen einige Sänger (die Melas, die Herren
Giovanni ni und Cava der Balletmeisler Gioja,

die beiden Maeslri Viviani und Nencini u. A. die

Leitung des Ganzen. Was nun geschehen, im
nächsten Berichte.

(Teatro Borgognisanti.) Hier macht Ricci'«

Orfanella di Ginevra Furore. Das Entreegeld ist

28 Pfennige, dafür hat man Oper, ein grosses he-

roisches Ballet mit vier ersten Tänzern und hüb-
sche Kleider und Decorationen. Dieses wäre also

eigentlich ein Pfennig-Theater oder eine Pfennig-

Oper und könnte in Betreff des grossen Nutzens al-

len Pfennig-Magazinen an die Seite gesetzt werden.

(ForUettung folgt.)

Berlin, d. 18. Febr. Im Januar wurden die

seit i83o nicht gehörten „Jahreszeiten" v. Uaydn
im Abonnemenlconcerte der Singakademie im Gan-
zen lobenswerlh, im Einzelnen mit kleinen Verse-

hen zu Gehör gebracht. Etwas raschere Bewegung
mancher Tempi wäre für die Länge des Werks
fördernd gewesen. Doch hängt der Dirigent hierin

leider nur zu oft von der momentanen Empfindung
der Sänger ab — ein Uebelsland, welcher durch-

aus nicht Statt finden sollte, da der Einzelne sel-

ten das Ganze und den Geist des Kunstwerks be-

achtet. Italienische Sänger haben diese Observanz

zuerst auch bei den deutschen Opern eingeführt,

wo solche keineswegs anwendbar ist.

Endlich hörten wir wieder eine neue Oper:
Lestocq, von Scribe und Anbei*, für die deutsche

Bühne vom Freiheim v. Lichtenstein sehr gelungen

bearbeitet, im Königsslädtischen Theater, dessen

!

Dircclor jetzt zum Coinmissions-Ralh ernannt ist.

1 Ein anziehenderes Sujet, als dies auf historischem

Grunde mit französischer Bühnen- und Menschen-
Kcnntniss höchst gewandt draraatisirtc, ist uns

selbst von Scribe noch nicht vorgekommen. Ob
sich dasselbe indess nicht eher zum Drama geeig-

net haben dürfte, bleibe dahingestellt. Jedenfalls

wird die Handlung zuweilen durch die Musik auf-

gehalten, und letzterer ist das zu gespannte Inter-

esse nicht immer günstig, welches man an dem
Stück nimmt. Wo indess die Musik sich mit der

Handlung vereinen kann, wirken beide um so er-

greifender, wie z. B. bei der behorchten Entde-

ckung der Verschwörung im 3len Akte. Auber's

Musik ist zwar mehr im französischen, als russi-

schen Nauonal-Charakler gehalten, dennoch «ehr
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der Handlung angemessen, frisch, pikant und me-
lodisch, theilweisc, z. fi. der Trink-Chor der Ver-

schwornen im ersten Akte, selbst eigentümlich,

sonst häuGg Anklänge aus Fra Diavolo und der

Stummen enthaltend. Doch nehmen wir es mit

dem Plagiat nicht so genau, wenn ein Autor ans

eigener Quelle schöpft. Der Länge der vieraktigen

Oper ungeachtet, erhält sich, mit Ausnahme der

ziemlich seichten Ouvertüre und des theilweise er-

mattenden 4ten Aktes, die Musik interessant und

dramatisch wirksam. Wir können diese Oper dem-
nach allen deutschen Bühnen mit vollem Rechte

bestens empfehlen, vorausgesetzt: dass solche ge-

eignete Individuen zu den Hauptrollen der Elisa-

beth (hier Dem. Hähnel, für welche die Sopran-

Partie häuGg verlegt werden musste), des Arztes

Lestoeq, welcher die Intrigue leitet, und des Po-

lizei-Ministers Gnlowkin besitzen. Der Liebhaber

Dimitri (Tenor), Eudoxia und Catharina finden schon

eher Repräsentanten. Dem. Beckär und Burghardt

waren in letzteren Rollen ganz an ihrer Stelle.

Hr. Fischer sang den Lestoeq (wiewohl derselbe

ursprünglich Tenor sein soll) recht kräftig; für das

Spiel fehlte ihm jedoch noch ein höherer Grad von

Gewandtheit. Hr. Genee gab den Golowkin ganz

vorzüglich. Chor und Orchester griff überall mit

gewohnter Präcision ein, so dass die Oper allge-

meinen Beifall erhielt und sich auf dem Repertoir

erhallen wird, da auch die scenische Ausstattung

sehr anständig war. Wir begreifen nicht, weshalb

die Königl. Buhne sich diese Oper entgehen liess,

da Lestoeq an Hrn. Bader einen würdigen Darstel-

ler gefunden haben würde. Freilich sind dazu drei

Sängerinnen erforderl'Vh, und eine eigentliche erste,

junge Sängerin zur Rolle der Elisabeth — vacat,

da Dem. Stephan abgegangen und nicht wieder

engagirt, auch für keinen Ersatz gesorgt ist. Oder
sollten — wie man sagt — diplomatische Rück-
sichten es nicht gestalten , die Tochter Peters des

Grossen diesseits der Spree auf der Bühne erschei-

nen zu lassen? — Einzeluheiten der Musik wer-

den sich aus dem nächstens erscheinenden Klavier-

Auszuge der unterhaltenden Oper am besten erse-

hen lassen. Vorzüglich geGel das Trinklied im
ersten Akte mit Chor, besonder* die schöne Stelle:

„Sanet Nicolaus, gieb uns Muth und Starke", das

«chöne Quartelt im zweiten Akte: „Des Nordens

schlanke Tochter" (stets da capo begehrt), der Chor
der Verschwornen im 4. Akte: „Bei millernächt'-

ger Stille*4 und sammlliche Ensemble - Stücke und

Finale's. Jedenfalls liefert Lestoeq einen neuen
Beweis von dem schätzbaren Talente Auber's als

dramatischer Compouist, sobald er nicht zu flüch-

tig schreibt.

Wir gehen nun zunächst zu den musikalischen

Leistungen über. Zwei Concerte fanden im Laufe

des verwichenen Monats Statt: am 17. v. M. das

des Posaunisten Hrn. KM. Fr. Belcke, in Gemein-
t
schafl mit seinem Bruder, dem Flötisten Hrn. C. G.
Belcke aus Altenburg, und am 29. das Concert des

Violinisten, Hrn. KM. Zimmermann, eines vor-
züglichen Schülers unters thätigen MD. Moeser,

welcher selbst noch immer den Rang eines der

geistreichsten Quartelt-Spieler behauptet. Das Con-
cert der Gebr. Belcke war etwas bunt zusammen-
gestellt, um das gemischte, zahlreiche Publikum
manuichfach zu unterhalten. Indess war auch für

die Musikkenner durch die Ouvertüre zu Egmont
von Beethoven und eine Ouvertüre von guter In-

tention zur (noch nicht gegebenen) Oper: „Die
Freibeuter" von der Composition des K. Kamraer-
musikus Hrn. W. Gährich gesorgt. Die Vir-
tuosität des Hrn. KM. Fr. Belcke machte sich in

einem Divertimento für das chromatisejie Tenor-
horn mit gutem Erfolge geltend. Drei seiner Schü-
ler producirte der fleissige Künstler in dem für

4 Posaunen arrangirten Chor: „O Isis und Osiris"

aus der Zaubei flöte, welcher feierliche Gesaug sich

für dieses Instrument mehr, als das zarte „Bild

der Rose" (Tenorlied mit begleitenden Bassstim-

men ohne Worte) eignete. Der Flötist Hr. C. G.
Belcke zeigte besonders angenehmen Ton , Ausbil-

|

duug des vollsten Unifanges seines Instruments in

|

gleichiuassiger Stärke, zarten Vortrag und vermehrte

Fertigkeit. Das anfängliche Abwärlsschweben der

Iulonalion kann von zufälliger Disposition herge-

rührt haben, dn solches später nicht bemerkt wurde.
Hr. C. G. Belcke trug eine Phantasie und Varia-

tionen eigner Composition recht gelungen vor und
begleitete eine vou Dero. Lenz gesungene Romanze

:

„Die Flöte" von Fürstenau, mit Geschmack und
Discretion. Dem. Grüubaum sang eine Arie von
Pacini mit ziemlicher GeläuGgkeit, besonders aus-

drucksvoll. Als fertiger Pianoforlespieler zeigte sich

Hr. v. Herzberg. Der j-mge, tüchtige Violinist,

Hr. KM. Zimmermann, befriedigte in der Ausfüh-
rung des bekannten Violiu-Conoerts von L. Spohr
in Form einer Gesang-Scene die Ansprüche , wel-

che an einen gebildeten Virtuosen gemacht werden,

vollkommen. Durchgängige Reinheit der Intonation,
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guten Ton, freie Bogenführung, Fertigkeit und Ge-
schmack mit fleissiger Ausbildung eines achtbaren

Talents in guter Schule, lassen die Fortschritte die-

ses vielversprechenden Künstlers zum vollkomme-

nen Virtuosen erwarten, zumal da auch Anspruchs-

losigkeit eine wesentliche Eigenschaft desselben ist.

In den Moeser'schen Quartett-Soireen fuhrt Hr. Z.

die zweite Violin-Partie mit vieler Discretion aus.

Das Concert desselben war überhaupt aus meistens

gehaltvollen Compositionen zusammengestellt, welche

dennoch kein zahlreiches Publikum angezogen hatten.

(Betdilust folgt.)

Ueber die Aujfulirung der Cherubini'aclien Oper

„Ali Baba" auf der Königlichen Opern-

Bühne zu Berlin.

Die in Paris und Dresden zuerst aufgeführte

neueste Oper des hochverehrten Meislers L. Che-

rubini: „Ali Baba", oder „Die vierzig Räuber" von

Scribe und Melesville, übersetzt von J. C. Grün-

baum, ist nun auch auf der Beil. grossen Opern-

bühne am 27. Febr. und 1. März d. J. mit ent-

schiedenem Beifall gegeben worden. Mit welchem

geistigen Feuer und voller Frische der Productions-

Kraft der Greis Cherubini dies im Jahre 1820 be-

gonnene Werk in den letztverflossenen Jahren be-

endet und aus einem Gusse in höchster Einheit und

innigem Zusammenhange der einzelnen Theile ge-

formt hat, ist bereits früher erörtert und auch

bei der beurteilenden Anzeige des Klavierauszu-

ges zur Sprache gebracht worden.

Da indess die dramatische Wirkung dieser Corn-

position die Haupt-Tendenz derselben ist, so ge-

währt auch die Beleuchtung der zahlreichen Schön-

heiten desselben vom Standpunkte der Darstellung

der Oper den klarsten Einblick in die Tiefen des

genialen Werks. Wir übergehen den Inhalt der

dem bekannten Mährchen entlehnten Dichtung, wel-

che durch die Hauptfigur des reichen, habsüchti-

gen Ali Baba, der seine Tochter an die Meistbie-

tenden verhandelt, allerdings zur komischen Oper
wohl geeignet, für die grosse Oper indes« nicht

edel genug und zu gedehnt ist, um bei der cha-

rakteristischen Musik und der hiesigen Aufführung

derselben zu verweilen. Zuvörderst bemerken wir,

dass die Rollen, nach der von Hrn. Grünbaum
(sehr getreu dem musikalischen Ausdruck) bewirk-
ten Uebersetzung, bis auf einige Fehlgriffe, zweck-
mässig vertheilt waren. AU Baba an Hrn. Zschie-

sche, dessen Gesang rein, sicher, hinreichend stark

und ausdauernd, die Aussprache der Worte von
der lobenswertesten Deutlichkeit , das Spiel ange-
messen belebt und gewandter war, als solche« nach
frühern Leistungen von diesem tüchtigen Bassisten

erwartet werden konnte. Nadir ist wegen der ho-
hen Tenorlage der Partie ganz für die Stimme des

Hrn. Mantius geeignet, welcher die Romanzen und
Duette mit innigem Ausdruck und vieler Zartheit

vortrug, nur in den grossen Ensemble's etwa» zu
achwach war. Die hohe Bass-Partie des Urskail

war in Berücksichtigung des lebendigen Spiels dem
Hrn. Bader mit Verlegung der höhern Töne Ka-
lafs in den Ensemble's in Urskans Partie, zu Theil

geworden, wodurch allerdings die Darstellung des

Räuber-Chefs sehr gewann, auch der Gesang durch

die versländliche Aussprache und den charakteri-

stischen Vortrag des Sängers Leben erhielt; nur

Verlor Kalaf seine Bedeutsamkeit in den wichtigen

Vocal-Sätzen und dem schönen Terzelt zu Anfange
des 3ten Aktes, da diese Partie einem beliebten

Komiker mit ziemlich klangloser, hohler Bariton-

Stimme zugelheilt war, dessen grelle Töne in der

höhern Lage unwillkürliches Lachen erregten. Tha-
roar war durch einen Bassisten zweiten Ranges ge-

nügend besetzt. Angemessener wäre die Besetzung

gewesen, wenn Hr. Bader den Nadir (mit Weg-
laasung der hohen Töne) als mehr declama torische

Gesang- Rolle von heroischem Charakter, Hr. Ham-
mer den Urskan und Hr. Hoffmann oder

Heini ich den Kalaf übernommen hätte. Delia war
in Gesang und Spiel ganz für das Talent der Dem.
Grünbaum, zur Darstellung naiver, unschuldiger

Liebhaberinnen in der Oper, geeignet. War zu-

i
weilen in den stark instrumentirten Ensembles auch

einige Anstrengung ihrer Stimme bemerkbar, so

war dafür auch der innige Ausdruck in den ge-

fühlvollen Romanzen, Arien und Duetten sehr an-

sprechend. Morgiane, als zweite hohe Sopran-

Partie, hatte nur der Dem. Lenz zugetheilt wer-

den können, obgleich die Darstellung dieser eigent-

lichen Spiel-Rolle gewandtere Beweglichkeit und

deutlichere Aussprache der Worte erfordert. So-

wohl die Räuber- als simmlliche Chöre waren

sorgsam eingeübt und wurden eben so rein, ala

mit angemessenem Ausdruck, ganz im Charakter

gesungen. Das Ballet-Personal wirkte belebend mit,

die Scenerie war glänzend eingerichtet. Die Co-

•tümes zeichneten sich durch Eleganz u. Geschmack

I
aus, und — in dieser Oper mit das Wesentlichste—
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die Orchesterbegleitung war im Einzelnen wie im
Totaleffect, unter Leitung de« Hrn. Kapellmeisters

Schneider, höchst lebendig, energisch, discret, ge-

hörig miauen t, kurz ganz den Intentionen des ge-

nialen Componiaten entsprechend. Schon die feu-

rig bewegte, dem Charakter der Oper angemessene,

Wenn gleich dem modernen Geschmack in Hinsicht

der frappanten Effecte (a. B. die Stelle mit Trom-
mel und Triangel) sich etwas anschliessende Ou-
vertüre wurde treulich ausgeführt, ohne jedoch die

die tiefere Wirkung einer Wasserträger-Ouvertüre

su erreichen. Die erste Romanze Nadir's, obgleich

als Einleitung etwas lang, sprach doch, wie die

ganze Scene, welche recitativisch höchst originell,

mit charakteristischen Zwischenspielen behandelt ist,

ungemein an; eben so die folgende Räuber-Scene,

besonders der (an Faniska erinnernde) Chor No. 5

mit dem acht dramatischen, all malig verhallenden

Schluss. Die folgende kurze Scene, in welcher Na-
dir auf das erhorchte Wort „Sesam" in die Höhle
eilt, schliesst das Vorspiel angemessen und die Er-
wartung spannend. Dies darf aber nicht (wie es

hier bei den ersten Vorstellungen der Fall war)

als erster Akt angesehen werden, der sonst -einen

zu nüchternen Schluss hätte, sondern nur als Ein-
leitung zum ersten Akte, daher es auch weit zweck-
mässiger istj nach dem Vorspiel, ohne Zwischen-
Akt, die Scene gleich in Ali Baba's Pallast ver-

wandeln zu lassen, so dass sich die schöne Inlro-

duclion des isten Akts unmittelbar anschliesst.

Ungemein kunstreich ist der Ausdruck allge-

meiner Freude über die bevorstehende Vermäh-
lung Delia's in dem mehrstimmigen Gesänge der

jungen Mädchen und Sklaven mit der Klage der

von ihrem Geliebten getrennten Braut verwebt, wel-
che elegisch in dem Ausrufet „O Tag der Qual"
sich Luft macht. In eben diesem Tone, nur noch
sanfter klagend, gemildert durch die wehmülhig
süsse Erinnerung an Nadir's Liebe „schon seit der

Kindheit frohen Tagen" ist die rührende Romanze
Delia'a mit der schönen Flötenbegleitung correspon-
dirend gehalten. Der leidenschaftlich gesteigerte

Schluss ist dramatisch wahr, hindert jedoch den
Applaus durch den Uebergang in das folgende par-
lando des Ali Baba. Wir bemerken bei dieser Ge-
legenheit ein für allemal, wie mannichfaltig Che-
rubini die Recilative zu behandeln gewusst hat,

welche «ich nirgends in dieser Oper schroff ab-
sondern, weder leer noch monoton erscheinen, da
die gewöhnliche Form derselben nur vorübergehend

angewandt und dann durch die eingreifenden, stet«

bedeutsamen Zwischenspiele des Orchesters erwei-

tert wird. Die zweite Scene des ersten Akts er-

hält durch das Flölensolo hinter der Scene Inter-

esse, indem Nadir seine Nähe durch die Melodie

von Delia's Romanze zu erkennen gibt. Vortreff-

lich ist der Schluss dieser Scene und zugleich der

Introduction: „Wer kann mir das erklären?" die

verschiedenen Empfindungen der anwesenden Per-

sonen so lebhaft als gelreu schildernd. Die 4te

Scene ist durch Morgianens Arie und den Chor
von lebhafter Wirkung, wahrend dessen die rei-

chen Geschenke Nadir'a vorübei getragen werden.

Das agitirle Duett von Delia und Nadir, welches

die 5te Scene ausfüllt, drückt ganz die unruhige

Freude der beiden Liebenden aus, welche zwar
von Hoffnung beseelt, doch noch nicht am Ziele

ihrer Wünsche sind. Dies einfach schöne Geaang-

atück wird hier etwas übereilt und deshalb nicht

ganz deutlich ausgeführt; dennoch ist die lyrische

Wirkung vorzüglich. Das Quartett mit Chor, mit

welchem der erste Akt schliesst, ist durch die Er-
scheinung Abul Hassan's (Hr. Blume) von hoch
komischer und eindringlicher Wirkung. Weniger
bedeutend, doch angemessen ist die Introduction

des aten Aktes, um so glänzender der dritte Auf-
tritt, in welchem Nadir seine Schätze zur Schau
ausstellen lässt. Die Musik zu dem nun folgenden

grossen Ballet ist feurig, rhythmisch und melodisch,

wenn auch weniger originell, als man es von die-

sem Meister zu erwarten berechtigt ist. Ein Pas

de trois enthält pikante Motive und wurde auch
durch den graziösen Tanz des Hrn. und der Mad.
Taglioni ausgezeichnet. Ala ein wahres Meister-

stück erscheint das Duett von Nadir und Ali Baba
in der 4ten Scene, worin Letzterer dem Schwie-
sohne in spe da« Geheiraniss entlockt, zur Höhle
Sesam zu gelangen und selbst sich die dort aufge-

häuften Schatze zuzueignen. Obgleich wenig Me-
lodie im Gesänge vorwaltet, ist doch die Instru-

mentalbegleitung so künstlich und dem dramatischen

Ausdruck angemessen, dsss hier die Meisterschaft

des Tonselzers in vollem Lichte glänzt. Ausge-
führt wird dies schwere Duett aufs Vollkommenste.
Der heroische Akt-Schlu«, als Nadir Alle zur Ret-

tung der geraubten Geliebten aufruft, ist von der

ergreifendsten Wirkung. Der dritte Akt ist durch-

aus interessant. Schon das Einleitungs-Ritornell zum
Terzett der schlafenden Räuber wirkt spannend

durch die gedämpften Violinen, die das Schnarchen

Digitized by Google



187 1835. März. No. 11. 188

nachahmenden Contra-Fagotte (Ophycleide) und die

zerstreuten Solo-Figuren der Blasinstrumente. Ori-

ginell ist der verschiedenartige Traum jedes der drei

Räuber-Anführer angedeutet. Kalaf zählt „Duca-
ten", dem Thamar schmeckt der „Braten" (uo bon

repas ist im Original-Texte freilich weniger ma-
teriell) und Urskan schlägt sich mit „Soldaten".

Die gesteigerte Lebendigkeit des Traums erweckt

die Schläfer und nun beginnt eines der schönsten

Männer- Terzette in frohem Einklänge der rohen

Gemülher, voll wilder Lustigkeit und bacchanti-

schen Jubels. Hier domiuirt Hrn. Bader's Gesang
aufs Wirksamste. Delia's, der schönen Gefange-

nen, Cavatine mit englischem Horn bleibt aus, um
der nach dem lebendigen Terzett in der Sten Seena

folgenden Arie nicht vorzugreifen. Der Gesang in

dieser Arie ist so einfach, innig und schön, dass

es nur des natürlich empfundenen Vortrages der

Dem. Grünbaum bedurfte, um solche durch den

Reis der Melodie bedeutend vortreten zu lassen.

Ali Baba's Hauplscene beim Eindringen in die Fel-

senhöhle wurde von Hrn. Zschiesche mit trefTender

Andeutung der Freude des Geizhalses über die auf-

gehäuften Schätze dargestellt, welche er, schon aus

Ingrimm über den geraubten Kaffee, mit sich fort-

schleppen möchte, allein dazu sich zu schwach fühlt.

Die schwere Aufgabe der Verbindung des Spiels mit

dem Gesänge wurde sicher gelöst. Aecht komisch

wirkte dis Verbrennen des Papiers, worauf das

Passwort zum Ein- und Ausgange in die Höble ge-

schrieben war, wie der Schreck des durch die Wie-
derkehr der Räuber Vernichteten. Die folgende

Räuber-Scene ist voll regen dramatischen Lebens

und in der Musik höchst kräftig und originell. De-
ila kommt hinzu und Kalafs Üazwischenkunft ret-

tet dem aus seinem Versteck hervorgeholten Ali

Baba das Leben für den Preis von 5oo,ooo Ze-
chinen. Die Unterhandlung mit dem furchtsamen

Geizigen, welcher zwischen Todesangst und Geld-

gier schwankt, als Held sterben will, um nur sein

schönes Gold zu behalten, dennoch endlich sich

darein fügt, dass Urskan und Kalaf verkleidet in

sein Schloss kommen, um die Summe in Empfang
zu nehmen, ist hoch komisch.. Das hier sich an-

schliessende Vocal-Quartelt ist durch die charakte-

ristische Behandlung der Siugslimmen, wie als mu-
sikalischer Ruhepunkt der lebhaft bewegten Hand-
lung, von ausgezeichneter Wirkung. Der Chor

der sich entfernenden Rauber schliesst diesen ganz

vorzüglich dramatischen Akt interessant und auf

den Verfolg der Handlung die Erwartung span-

nend. Leider aber lässt das dramatische Interesse

im letzten Akte bedeutend nach. Musikalisch er-

scheint das schöne Sextett als ein wahres Meister-

werk, wiewohl bei der hiesigen Aufführung Kalaf«

fehlender Tenor sehr störend wirkte. Das (auch

in No. 6 dieser Zeit, mit Recht als die Handlung
aufhallend bezeichnete) Duett von Nadir und Kalaf

blieb schon deshalb aus, weil es von minderm mu-
sikalischen Werlhe ist und dem hiesigen Darstel-

ler des Kalaf unbequem in der Simme lag. Auch
das Finale steht in der dramatischen Wirkung ge-

gen die frühein Ensemble's zurück. Musikalisch

tritt noch das Vocal-Quartelt von Dtlia, Morgiane,

Nadir und Kalaf hervor. Die von Frauen getanzte

Bacchanale ist rhythmisch belebt, etwas lang und

am Schlüsse der Oper für die abgespannten Zu-
schauer nur noch als aufregendes Reizmittel anzu-

sehen. Sehr rasch, fast übereilt und unklar wird

die Catastrophe der Handlung durch das Verbren-

nen der in den Kafleeballen verborgenen Räuber

gelöst. Schüsse und bengalisches Feuer enden die

Oper mit beliebtem Knall- und Glanzcflect. Doch
bedarf dies gediegene Werk solcher Hülfsmittel

nicht Es wird sich, von Zeit zu Zeit wieder-

holt, noch lange auf der hiesigen Bühne erhalten,

insofern man es nicht absichtlich, oder zufällig—
wie so manche treflliche Oper, z. B. „Die Abcn-
ceragen" — der Vergessenheit übergibt, in welche

viele der neuern dramatischen Producle durch in-

nere Gehaltlosigkeit längst versunken sein werden,

wenn Cherubini'a Ali Baba noch seinen ehrenvol-

len Platz auf deutschen Bühnen behauptet.

Berlin, am 8. März i835.

/. P. Schmidt.

Anzeige
TOB

Verlags-Eigenthum,
Binnen Kurzem erscheint in unserem Verlage mit

Eigenthumsrecht:

Hiller, Ferdinand, Reveries au Piano. Oeur. 17.

Leipzig, d. 1a. März i835.

Breitkopf u. Härtel.

Leiptig, bei Breitkopf und Härtel, Redigirt von G. fV. Fink unter »einer Verantwortlichkeit,
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 25»teB März. 12« 18 3 5.

Ist der Choral im sechzehnten und siebzehnten

Jahrhundert ein durchaus rhythmischer oder ein

durch Pausen unterbrocliener Gesang gewesen?
Beantwortet ron C. F. Becker, Org. in Leipzig.

Wirft man einen Blick auf die vierst. Choral-

bücher von Seth. Calvisius (1598) und Joh. Schein

(1627), so wird man allerdings zweifelhaft, ob sich

die Gemeinde der noch jetzt üblichen Pausen (Fer-

maten) im 16.11. 17. Jalirh. bedient hat, und grosse

Wirkung bringt auch noch jetzt ein solcher rein

rhythmisch ausgeführter Gesang hervor, wie er von

diesen Meislern gesetzt ist. *) Demohngeachtet ist

anzunehmen, dass, sobald der Choral von der Ge-
meinde gesungen weiden sollte, die Ruhepunkte

am Ende jeder Zeile des Verses, wie es noch jetzt

geschieht, Statt fanden und jene und ähnliche Cho-
ralbcarbeituiigen nur von dem Schülerchore ausge-

führt wurden. Vielleicht gelingt mir es, mildem
Nachfolgenden die obige Frage einigermaassen ge-

nügend zu beantworten. Der Beisatz auf dem Ti-
tel der Kirchengesänge des Calvisius : „contrapunkts-

weise gesetzt" dürfte allein schon bezeichnen, dass

hier an keinen Choral als einen Gesang von einer

Gemeinde ausgeführt
, gedacht werden kanu. Eben

so sagt Joh. Schein in der Vorrede seines Canlio-

nals kein Wort, dass dieses Werk von der Ge-
meinde in der Kirche selbst benutzt werden soll,

und vier-, fünf- und sechsstimmige Bearbeitungen

der Choräle, wie sie sich noch 1683 in Vopdius
Gesaugbuch abgedruckt finden, einige sogar in „con-
trapuneto" gesetzt, dürften nur von einem kutist-

geübten Sängerchor mit Wirkung ausgeführt wor-

*) Zur Freuds und Erhebung Vieler laue ich teit einigen

Jahren zum Schlüsse dea Früh- uud Nachmittsgsgottes—

diensles einen Choral aua der von mir und Prof. Diü-
roth herausgegebenen Choralsammlung aus dem 16. u.

17. Jahrh. (Leipi., i83t) Ton den Schülern Tortragen

und kann nicht umhin, Organisten und Cantoren dar-

auf aufmerksam su machen.

37. Jahrgang.

den sein. Die Gesänge, welche für Erslere be-

stimmt sein mochten, waren aber mit ihren Ruhe-
punkten (in diesen Werken mit senkrechten Stri-

chen) versehen, und diese Pausen wurden dazumal
schon so willkürlich behandelt, wie nur in unse-

rer Zeit.

Heinrich Schütz gibt hierzu eine Notiz, die

um so wichtiger ist, da man über die Ausführung
des Choralgesanges im 16. u. 17. Jahrh. noch gänz-
lich im Dunkel ist,*) was sich vielleicht aus einer

gewissen Gleichgülligkeit, die gegen den Choral als

Volksgesang herrschte, erklären liesse. Er schreibt

in dem Vorwort seiner Psalmen (Freiberg, 1628):

„Ich habe anstatt der Pausen mich der Strichlein

zu Ende eines jeglichen Verssleins bedient, weil doch
in dergleichen genere composilionis die Pausen nicht

eigentlich observiret werden, ja solche Arien oder

Melodeien ohne Takt auch viel anmuthiger nach
Anleitung der Wort gesungen werden können.

Wann aber ein Componist oder Organist einen

Choral darüber zu führen (auszuführen) belieben

möchte, der setze ihm den Discnut (welcher die

Chor- oder Ilauptslimme führet) mit langsamen

Noten und inlerponirten Pausen ab." Deutlich er-

sieht man aus dieser Mitlheilung die Art, wie für

die Gemeinde, die Schütz nur im Sinne halte, der

Choral gesetzt wurde. Wer die letzlere Art be-

nutzte, gebrauchte dann den Choral für geübte

Sänger und die Melodie wurde auf diese Weise
rhythmisch. Mit grosser Wahrscheinlichkeit, ja

mit völliger Gewissheit lässt es sich behaupten,

•) Im 18. Jahrh. findet man Mehrerea über den Choral

yon Mittler, Scheibe, Mattheson u. A. Alle sind

sie einstimmig, daas der Choral kaum aur Musik sa

rechnen aei, da ihm der Rhythmus fehlt, wie es sich

auch in den Choralbüchern ron Krüger (1703), Vet-

ter (1709), StÖrl (1711), Dretael (1731), Reimann

(1747) hinreichend bestätigt. Mattheson bemerkt da-

her iu seinem Orchester (B. 3 S. so5, 1717) übet

den Choral: „Omnis enim cantua non eat mnaica,'.*

12
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dass beide Arten der Bearbeitungen schon zu Lu-
ther« Zeilen auf gleiche Wei»e im Gebrauch wa-
ren. In Luthers Gesangbüchern (i5a4 u. i5a5),

so wie in /. Spangenberga Kirchengesängen (i54i)

finden sich die wenigen deutschen Choräle, die su

dieser Zeit der Gemeinde gegeben waren , aämmt-
lich nur einstimmig (nur die Melodie) und sämmt-
lich an den Abschnitten der Verse mit Pausen

versehen. Zu zweifeln ist nicht, dass diese Lie-

der auch mehrstimmig gesungen und von dem Or-
ganisten mehrstimmig begleitet, aber immer nur

als eigentliche religiöse Volksgesänge behandelt

wurden. Aber sämmtliche Gesänge wurden auch

rhythmisch von den grössten Meistern dieser Zeit

d.ei-, vier- und mehrstimmig künstlich bearbeitet

und das einlache, schmucklose Volkslied (der Cho-

ral) war nun zum Kunstwerk erhoben, wo das

Volk (die Gemeinde) keinen Theil mehr daran

hatte. Viele dieser Meisterstücke sind uns in den

schönsten Ausgaben durch den kunstsinnigen Rhau
aufbehalten, von denen ich nur Joh. fValthers

Gesangbüchlein (i543) und „Neue deutsche geist-

liche Gesänge" (i544) anführe, worin mehre hun-

dert Bearbeitungen sich finden. Bekannt sind uns

noch fast alle die berühmten Tonkünsller, welche

diese Meisterstücke lieferten, meistens aber die Na-

men der Schöpfer der Volkslieder (der Choralme-

lodieen) verloren gegangen und daher rühren die

man nich fachen Verwechselungen der Namen, da

mehrere ausgezeichnete Meister eine und dieselbe

Melodie auf obige, rhythmische Weise behandelt,

aber nicht erfunden (componirt) hatten.

Die Pause oder Fermate war demnach dem
Choral etwas Eigenthümliches und so findet sie sich

nicht nur zu Luthers Zeiten bei der einfachen Me-
lodie angewendet, sondern auch bei den wenigen

vierstimmigen Chorälen, die in der Psalmodie von

Lukas Lossius (j56i) mitgetheilt sind. Wie ge-

nau Chor- von Gemeindegesang getrennt war, gibt

sich deutlich in dem so eben angeführten Werke
S. 39 kund. Hier steht die Bemerkung: Pueri

praecinunt eboro (die Knaben singen dem Chore

[der Gemeinde] vor) : Puer natus in Bethlehem, und

darauf folgt der angeführte Gesang ohne Pausen

unterbrochen, demnach rhythmisch. Darauf: Cho-
rus totus repetit germanice (der ganze Chor [die

gante Gemeinde] wiederholt deutsch): Ein Kind

geboren zu Bethlehem — und so wurde der Ge-
'

aang als eigentliches Volkslied taktlos gesungen.

Die reformirte Kirche wich in dieser Art von

der lutherischen nicht ah, und kann ich nur alz

das älteste reformirte Psalmbuch in meiner Samm-
lung eins von i565 (Paris, mit Solmisalion) an-
führen, so lässt es sich wohl annehmen, dass, da
die Psalmengesänge in dieser Kirche bis auf den
heutigen Tag auch um keine Note von dieser Aua-
gabe abweichen, diese ebenfalls in dieser Hinsicht

authentisch ist. Aber weder Striche, wie insbe-

sondere noch im Anfange des 1 7. Jahrh. gebräuch-

lich waren, noch Bogen, deren sich schon Lossius

bedient, sondern eigentliche Pausen, wie Luther

und Spangenberg sie benutzten, trennen eine Zeile

von der andern. Die Notengattungen (semibrevis

und minima) bleiben immer dieselben, daher musa
das rhythmische Verhältniss durch die gleichblei-

bende Pause zerrissen werden, da auf diese Weise
öfters auf den Niederschlag eine kurze, auf den
Aufschlag eine lange Sylbe fällt, wie z. B. in

No. 44 in der von mir herausg. Choralsammlung.
Auf diese Art glaube ich die aufgeworfene

Frage einigermaassen genügend beantwortet zu ha-
ben, welche in neuerer Zeit öfters in Anregung
gebracht worden ist. Wann und wie das Zwi-
schenspiel, um die Pausen auszufüllen, eingeführt

wurde, erlaube ich mir später m i t zu 1 heilen.

Nachschrift der Redactian.

Wenn wir auch einen durchgeführten Beweis

einer Sache, die auf den ersten Blick in die älte-

sten Gesangbücher der Brüdergemeinde, der altiu-

therischen u. f. einleuchten muss, an sich kaum
für nothwendig erachten konnten: so ist uns die-

ser Aufsatz doch darum hauptsächlich äusserst will-

kommen, weil gerade derselbe Verf. dadurch seine

frühere Behauptung des Gegentheils, der. wir so-

gleich widersprachen, hiermit zurücknimmt. Ei-
ner irrigen Meinung, die namentlich in der über-

aus nützlichen Sammlung von Chorälen aus dem
16. Di 17. Jahrh. u. s. w. (Leipzig, i83i) ausge-

sprochen wurde, sich zu begeben, gereicht Jedem
zur Ehre und wirkt heilbringend für Alle, die

nur zu gern sich an ein Wundervolles halten, was
in vergangenen Zeiten zur Herabsetzung der unsern

dagewesen sein soll. Um diese hat sich der Hr.

Verf. besonders dadurch verdient gemacht. Denn
wenn nun fernerhin irgend Jemand noch etwas für

das angeblich Taktmässige und Kunstvolle des Ge-
meindegesanges älterer Zeiten vorbringen wollte,

würde er als ein Mann, der sich erdreistet, gegen

offenbar klare Geschichlszeugnisse aufzutreten, nicht

Digitized by Google



193 1835. März. No. 12.

die geringste Beachtung verdienen. Und ao sehen

wir denn dieae Angelegenheit ala eine nun völlig

geschlossene an , Anderes beachtend, daa aeinen Ab-
achlusa noch erwartet. Dasa wir übrigens rhyth-

xnisch und taktisch nicht für einerlei halten , aei

nur kürzlich angedeutet.

Lieder und Gesänge.

Sech» Lieder mit Begleitung de» Pianof. comp.— von C. G. Kuptch. i5tea Werk. Breit köpf

u. Härtel in Leipzig. Pr. 8 Gr.

Sehr hübsche, leichte und eingangliche Lie-

der, natürlich empfunden und darum nicht v erkün-

stelt, Daa 5te kann «war durch feurigen Geaang

aich lebhaften Beifall gewinnen, iat aber für den

Inhalt nicht ainnig genug. Oaa letzte modulirt ohne

Noth zu viel and entbehrt überhaupt den Flusa

glücklicher Einheit. Dafür aind die ersten deato

Fünf Lieder für eine Singstimme mit Begl. de»

Piano/, comp, von Fr. Curtckmann. Op. 9.

(6stea Liederheft.) Berlin, bei T. Trautwein.

Pr. $ Thlr.

Daa erate iat ein einfacher, angenehmer Mor-
gengesang, durchcomponirt, wie der zweite „Lieb-

chen überall", der munter vorwärts klingt, ohne
auf Tiefe Anapruch zu machen. Daa Wiegenlied

iat ganz einfach, aber nicht anagezeichnet. Den
vierten leichten Gesang dürfen wir geaellig anzie-

hend nennen, dazu braucht er dea Innigen nicht,

auch fallen ao einige Härten nicht auf. Daa Jä-

gerlied im Mai wird, feurig geaungen, Wohlgefal-

len. Wir für unaern Theil bekennen , daaa nna
frühere Hefte desselben beliebten Gesangscompon.

lieber aind.

Vier Getänge mit Begl. de» Pianof. comp. —
von H. Jdartchner. Zjsie» Werk. Hannover,

bei Bachmann und Nagel. Pr. 18 Gr.

Der betrogene Teufel von Fr. Rückert iat gut

declamirt und nicht zu verwerfen, wenn anch nicht

ao ausgezeichnet, ala der zweite Geaang: „Der Mer-
genthau" von A. Zeller, den wir unter die achon-

»ten dea Componiaten zählen. No. 5 Frühlingslied

von Hoffmann von Fallersleben, malt ein schmei-

chelndes Locken und Kosen, ein anmuthigea Spiel,

daa nicht inniger iat, ala ea geselligen Kreisen be-

hagt, auf daaa sie im Schimmer bleiben. No. 4. Der
Fee Beschwörung, aus Bulwer's „Die Pilgrime

am Rhein" übenetzt von Lax. Daa Gedicht, daa

nach unaerm Unheil mehr achwülaü'g phraaet und

pomphaft bildert, ala tief dichterisch eracheint, iat

gut aufgefaaat und wiedergegeben, aonderbar gehal-

ten
,
waa ansprechen wird, hat aber auch einige

Dehnungen im Melodischen, die es nicht verschö-

nern. Dennoch iat die ganze Sammlung dem Ge-
schmacke der Zeit sehr angemessen. Der zweite

Gesang iat der schönste und hat mit keinem Zeit-

geschmäcke etwaa zu thun.

Vier Duette für Sopran und Alt mit Begl. de*

Pianof. in Musik gesetzt von Jul. Schneider.

Op. a3. Berlin, b. T. Trautwein. Pr. i Thlr.

Alle dieae Duetten aind leicht zu aingen, noch

leichter zu begleiten, ohne Anaprüche eigentüm-
licher Erfindung. Nur das letzte ist etwas gedehnt,

auch ein wenig schwieriger für die Sängerinnen der

Intonation wegen. Daa Maienblümlein hat freilich

C. M. v. Weber schöner componirt. Die Texte

aind alle liebend, was wohl zu bemerken iat. Die

drei übrigen sämmtlich von Helmine von Chezy,

also aüaslich sentimental.

Canzonetta italiana (Oh cara immagine etc. Gelieb-

te» Bild von ihr u. ». w.) con Variasioni per

voce di Soprano comp, da Gutt. Gugl. Tesch-

ner. Berlino, preaao T. Traulwein. Pr. $ Thlr.

Ein netter Gesang, der in aeinen 5 Variatio-

nen nicht zu Künstliches bringt, stets gut Sangba-

res, waa auch von massig geübten Stimmen wohl-

gefällig vorgetragen werden kann. Die untergelegte

deutsche Ueberaetzung ist von Hrn. Kopiach, nicht

übel : ea wird aber doch das Italienische vorzuzie-

hen sein. Jede Variation hat ihren eigenen Text.

Die Canzonetta wird gefallen.

Lied und Borcofole au» dem historischen Lust"

spiel: Pietro Metastasio, comp. u. mit Begl.

de» Pianof. eingerichtet v. Carl Blum. Ebend.

Pr. dea Liedes |> Thlr.; der Barcarole { Thlr.

Daa Lied für eine Sopranatimme oder mezzo

Soprano iat sehr zu empfehlen und die Barcarole,

4 stirn in ig für Sopran, Alt, Tenor und Baaa, wird

den Leuten klingen, allein den 4atimmigen Salz

können wir nicht rühmen.
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Acht Gedichte für eine Singstimme mit Begl.
des Pianof. in Musik gesetzt — von Alfred
Jul. Becher {Dr. juris), i. Werk. Elberfeld,

bei F. W. Betzhold. Pr. i 7 \ Sgr.

In dem ersten (Herbstlied von Tieck) hat der
junge Componist doch zu viel auszudrücken sich

bestrebt; Ausweichungen, Querstande u. d?l. häu-
fen sich. Je mehr er sich offenbar Mühe mit die-

sem Gesänge gegeben, je mehr er während der Ar-
beit daran gekünstelt und wohl auch dabei em-
pfunden hat , desto mehr wird er selbst diesen Ge-
sang liebgewonnen haben. Darum thut es uns wirk-
lich leid, ihm sagen zu müssen: das ist zu viel!

Bei fortgesetzter Bemühung wird er selbst zuver-
lässig davon zurückkommen.— Besser ist Göthe's
Wonne der Wehmuth, obgleich noch nicht frei

von der Arbeit eines sich gern verliefenden Ge-
fühls, das noch die lastenden Fesseln unvollkom-
mener Technik beschweren. Noch mehr hervor-
gegraben ist Wandere« Nachtlied von Heine. —
Nachdem wir alle diese 8 Gesänge kennen lern-
ten (4 u. 5 Wanderers Nachtlied v. Cölhe; die

Erinnerung v. Sophie Brentano ; Reiselust v. Graf
Platen und Waldeinsamkeit v. Tieck), fanden wir,
dass alle mit gleichem Eifer behandelt und in der-
selben Weise, die im Wunderbaren oder im Ue-
bersehwenglichen lebt, gesungen wurden. Wem
also die erste Nummer zusagt, kann sicher «ein,

dass ihm alle zusagen. Uns thut es leid, dass

weder unsere Ueberzeugung , noch unser Gefühl
für diese Gesangesart sprechen kann. Aber noch
mehr würde es uns weh thun, wenn sich der Vf.,
der offenbar Tüchtiges will, nur zu viel und noch
nicht umsichtig genug, der auch viel irnere Kräfte
besitzt, ohne eigene Sichtung in dieser Weise ver-
lieren oder ungeduldig sich ganz zurückziehen
wollte, was wir Beides nicht wünschen und nicht
beabsichtigen können.

Nachrichten.
Berlin. (Beschluss.) Die Moeaer'schen Soi-

ixeen bildeten fortwährend die Grundlage des guten
Geschmacks in der Inatrumental - Musik , sowohl
durch die Auswahl, als die Ausführung klas«ischer

Symphonieen und Quartetten. Unter erstem zeich-
neten sich, wie jederzeit, die Beethoven'schen Sym-
phonieen vorzugsweise aus, obgleich auch J. Haydn'«
nnd Mozart*« unvergängliche Meisterwerke ihre Ver-

ehrer fanden. Onslow's erste Symphonie in A dar

wurde noch gelungener, als im vorigen Jahre aus-

geführt, gewährte jedoch, ihres zu sehr in's Ein-
zelne gehenden Detail« und der fast fortwährend

starken Instrumentation wegen, keinen durchaus
befriedigenden Totaleindruck, so höchst schätzbar

auch die gewandte Modulation, Bearbeitung der Mo-
tive und die geschickte Instrumentalbehandlung ist.

Dass diese Composition von einem hiesigen bekann-
ten Kritiker jetzt wegen derjenigen Eigenschaften

gelobt, wegen deren Mangeis solche früher getadelt,

weil sie für eine neuere (zweite) Symphonie des-

selben Meisters gehalten wurde, gehört zur Cha-
rakteristik der modernen Kritik und ihrer Gründ-
lichkeit. Die Erinnerung an Mozart's Geburtstag

wurde auch in diesem Jahre vom Hrn. MD. Moe-
ser durch eine musikalische Feier begangen, wel-

che eine Auswahl vorzüglicher Compositionen des

gefeierten Meister« enthielt. Vorzugsweise erwäh-
nen wir nur die prachtvolle C dur-Symphonie mit

dem fugirten Rondo, das treffliche Violiu-Quartett

in G moll mit dem überaus schönen Adagio in

Es dur, con sordini, und das grossartige Pianoforle-

Concert in D moll , von Hrn. Taubert fertig und

geschmackvoll gespielt. Den Preis des Abends
aber trug Hr. Mocser im Vortrage des gedachten

Quintetts, vorzüglich des seelenvollen Adagio'«, da-

von. Nicht ganz so befriedigend war dio Ausfüh-

rung der Gesangslücke, von welchen das erste Fi-

nale au« der Oper „Coai fan tutte'* ab} da« vor-

züglichste erschien.

Noch verdient die Ausführung einer neuen

Symphonie, der vierten von dem ileissigen Mei-
ster L. Spohr, besondere Erwähnung. Dies cha-

rakteristische Tongeraälde ist auf den Grund eines

Gedichts von Carl Pfeiffer : „Die Weihe der Töne^
in Form einer Symphonie von 4 Sätzen compon.

Schon die Vorcrinnerung des Componisten: „das«

es zum völligen Versländniss dieser Symphonie ne-

ben der Inhaltsandeutung aucli noch der Kenntnis«

des Gedichts selbst bedürfe", scheint uns anzudeu-

ten , dass die gewählte Form : „den Inhalt des Ge-
dichts in Tönen wiederzugeben," nicht die ganz na-

türliche, es vielmehr zweckmässiger sei, die Worte
des Gedichts durch Gesang dem Zuhörer völlig ver-

ständlich werden zu lassen. Zur Cantate dürfte

sich mithin die lyrische Bearbeitung dieses Gedichts

am meisten geeignet haben. Dass ein so kunstge-

rechter, vielerfahrner Instrumental-Componist, als

Spohr, nicht auch in der rein idealen Symphonie-
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Form den Charakter des Gedichts getreu aufzufas-

sen und viele musikalische Schönheiten zu entwi-

ckeln fähig sein sollte, wird Niemand bezweifeln,

der mit dieses Meisters schaffendem Talent irgeud

vertraut ist. Allein eine gewisse Einförmigkeit des

Ganzen würde auch ein noch reicher begabter Ge-
nius an Phantasie und Erfindungskraft, kaum ha-

ben vermeiden können. Wir erinnern hierbei an

die Behandlung der Schiller'schen Ode „An die

Freude" io Beethoven's letzter Symphonie. Der
Inhalt des Werkes ist in diesen Blättern bereit*

besprochen worden.

Auch die Herren KM. Ries, Maurer, Böh-
mer und Just haben ihre Quartelt - Unterhaltungen

mit bestem Erfulge fortgesetzt und am 26. v. M.
den zweiten Cyclus von 4 Soireen mit einem Quar-

tett von Mozart in F dur, Onslow in. Gmoll und

Beethoven in D dur eröffnet.

Die Königl. Bühne brachte keine neue Oper
zur Aufführung. Neu besetzt wurden , ausser dem
als musikalisches Quodlibet neu aufgetischten, alten

„reisenden Studenten", der durch die ungeheure

Heiterkeit, welche die Darstellung des Hrn. Schnei-

der im Publikum verbreitete, ein Kasscnstiick ge-

worden ist (die höchste Empfehlung für alle Thea-

terdirectioneu), zwei Ältere Singspiele: „Die Alpen-'

bütle" von Kotzebue und J. P. Schmidt, und „Fan-
chon" von Himmel, nächstdem das George Ben-

da'sche Melodram: „Pigmalion" gegeben. Die er-

stere Operette war 1816 unter Mitwirkung der Da-
men Milder und Eunicke, der Herren Joseph Fi-

scher, Stümer und Gern mit entschiedenem Beifall

auf die hiesige Bühne gekommen, auch von dem
verstorbenen, geistreichen Hoffmann günstig beur-

theilt worden. Wenn jetzt nun auch das sentimen-

tale Sujet, die Lebensrettung eines von den Lawi-

nen Verschütteten, weniger als soust Anklang fand,

so belebte doch die Rettungs-Scene, durch eine ef-

fectrolle Decoration gehoben, und die komische

Figur des Maulthiertreibers das natürlich einfache,

in der Musik auf Melodie und Charakteristik ba-

sirte, anspruchslose Singspiel. Ein Quartett, die

für Hrn. Mantius neu componirte Cavatine, ein

Lied der Clara (Dem. Grünbaum), ein catalonisches

Lied des Birbante (Hr. Schneider) , ein Sopran-

Duett und die Bass-Arie des Marchese (Hr. Zschie-

sche) fand Beifall. — Fanchon sprach das erste

Mal weniger als bei der wiederholten Vorstellung

an, weil letztere gerundeter und rascher eingreifend

im Spiel war, welches Himmels angenehme Me-
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lodieen beleben muas. Freilich durfte die jetzige

Darstellung nicht mit der früfaern verglichen wer-
den, als eine Bethmann und die Künstler Gern,
Beschort, Unzelmanu u. s. w. in diesem Lieder-

spiel höchst ausgezeichnet mitwirkten. Dennoch
konnte man nach dem Maassstabe der Gegenwait
mit den Leistungen der Dem. Grünbaum, wie der

Herren Mantius, Blume und Devrient zufrieden

sein. Die zweite Vorstellung des zwar nicht ganz

modernen, doch immer noch interessanten Leier-

mädchens erhielt durch die Mitwirkung des von
Magdeburg zurückgekehrten Hrn. Lafont erhöheten

Reiz. Der elegante Violinist Hess sich in zwei

glänzenden Concertino's und in einem Duett für

Pianoforle und Violine, mit Hrn. Taubert vereint,

mit allgemeinem Beifall hören , welcher demselben
auch in zwei Concerten im französischen Theater
zu Theil geworden ist. Hr. Lafont beabsichtigt

nunmehr eine Kunstreise nach Warschau. — Die
Königl. Oper hat ihr Repertoir ausserdem mit der

Stummen, Fra Diavolo, Oberon, der Braut, der

Zauberflöte, wie durch Ballele ausgefüllt, von wel-
chen ein neues Ballet: „Der Schweizer-Soldat" mit
Musik v. Herrmann Schmidt im Auber'schen Styl,

durch lebhafte Handlung und wirksame Scenerie

Beifall fand.

Von dem Karneval ist man bis jetzt nichts

weiter gewahr geworden, als dass an den gewöhn-
lichen Operntagen die Opern Robert der Teufel
und Fernand Corlez gegeben sind, in welcher letz-

tern Hr. Hammermeister, aus Paris (woselbst die

neue deutsche Oper nicht zu Stande gekommen ist)

zurückgekehrt, als Telasco wieder aufgetreten ist.

Die Königsslädter Bühne hat die Auber'sche Oper
Lestocq und einige altere Opern von Bellini wie-
derholt, auch einige neue Dramen von der per-
sönlich anwesenden und gastirenden dramatischen
Schriftstellerin Mad. Birch-Pfeiffer, z. B. Johannes
Guttenberg, mit Erfolg gegeben. Die beiden Ulis.

Stich gaben mit vieler Theilnahme Gastrollen auf

der Königlichen Bühne.

Piemont nnd Genua.
Turin (Teatro Carignano). Unsere Haupt-

sänger sind dermalen: die Roser-Balfe, der Tenor
Basadonna , der Bassist Ronconi und der Buffo Gn-
glielmiui. Den Anfang der Stagione machte Hrn.
Rossi'a zu Rom componirte Oper II Soldato svii-

zero. Die Musik gefiel nicht und folglich figurirteo
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auch die "Singer wenig. Besonders klagte man,

der Soldato svizzero sei zu schwach inslruinentirt;

meist schien es, als lägen die Trompeten, Posau-

nen, Horner, Trommel und Pauken im tiefsten

Schlafe; von den Klappentrompeten, vom Serpent

und von einer Bande war weder etwas zu sehen

noch zu hören , und ohne dieses lärmende Zeug

kann jetzt eine Oper unmöglich Lärm machen.

Auf Rossi's Oper folgte Herold's Zampa. Noch

vor ihrer Aufführung äusserte sich das hiesige Re-

gierungsblatt folgendermaassen darüber: „Ueber das

Verdienst der Partitur können wir den Impresario

nicht genug loben, der uns eine nach den Klassi-

kern Haydn , Mozart , Beelhoven und andern gros-

sen Meistern der deutschen Schule geformte Musik

hören lässt. In ihr ist jeder Theil nothwendig

zum Ganzen. Von Cabaletten und armseligen Be-

gleitungen entblöst, kann man diese Partitur eine

Folge von Stücken nennen, wo das Orchester ein

eben so wichtiger Theil, als der Gesang ist. Ihr

Verdienst muss also nach andern Principien be-

urtheilt werden, als jene, nach denen man die ilal.

Musik beuitheilf, und das besonders in Betreff der

Vocalstimme, die in Herold's Musik weit ernsthaf-

tere Schwierigkeiten als in jener der ital. Meisler

in Rücksicht des Vortrages zu überwinden haben."

Dieser Zampa hat hier, eben so wie in Neapel, ein

ausserordentliches Glück gemacht, wozu von den

Sängern die Roser und Ronconi und im Orchester

die Leitung des Hrn. Gebhards Viele.« beitrugen.

Besonders geGelen die Ouvertüre, das Quartelt,

mehre Cavalinen, Canzonen und Cböre, Za.npa's

Arie, das Finale im aten Akte, das Schlussduclt.

Benannte Zeitung enthält über die Aufführung ei-

nen sehr langen Artikel, worin es unter indem

heisst: „Zampa's Musik gehört cum Klassischen

und Erhabenen der deutschen Schule; eine mäch-

tige Harmonie, die vom Katheder herab Regeln di-

clirt; eine Schule, die uns in Italien Mayr, Haydn,

Mozart, Weigl, Stünz und neuerlich Meyerbeer ge-

messen lies« u. s. w. u. s. w." Fast scheint es,

als habe ein gelehrter deutscher Musiker diesen

Artikel geschrieben. O wenn alle Italiener so

dächten , so die Musik "verständen und fühlten,

wie der Verfasser dieses Aufsatzes, wie würde es

mit der lieben Mode -Musik aussehen!

Genua (Teatro Carlo Feiice). Donizetti's

Furioso gefiel, in ihm die Hauptsänger: Scalese

(in der Titelrolle), die Vial und Hr. Carobiagio

Lombardisch-Venetianisches Königreich.
Vemedig (Teatro d'Apollo). Man würde ir-

ren, wenn man glaubte, die ital. theatral. Herbst-
Stagione gehe mit dem aslronom. Herbste gleichen

Schrittes, da sie ihn doch zuweilen, wie z. B. die-

ses Jahr Mailand, sogar 4o Tage vorauseilt. Ge-
wöhnlich beginnt sie aber in der ersten oder zwei-
ten Hälfte Septembers, endigt mit Ende Novem-
bers , worauf manchmal in kleinern Theatern bi*

ungefähr zum 20. Decbr. Opern gegeben werden,

was denn Stagione dell' autonnino ( Herbstchen

-

Jalircszeit) genannt wird.

Hier ging man mit Bellini's Pirata puncto mit

der Hcrbstnachtglciche in die Scene. Hr. Regoli er-

schien auf dem Theater mit einem Ucbel am Ohre
und einem Schönpflaster darüber, weswegen tr

die Titelrolle nicht gut geben konnte. Die debn-
tirende junge Prima Donna Barozzi hat manche
gute Eigenschaften, um sich zur wahren Künstle-

rin emporzuschwingen. Der Bassist (mehr Bariton)

Lei fand Aufmunterung. Hieraus erhellt, dass die

erste Vorstellung nicht zur glücklichen gerechnet

werden kann; doch ging es in der Folge, als Hr.
Regoli von seinem Unstern befreit war, etwas besser.

ßas«ano. Donizetti's Elisir d'amore ohne Chöre
gefiel. Die Rossetti, mit der für sie eigens ein-

gerichteten Rolle, that ihr Mögliches; der be-
kannte Buffb Cipriani belustigte als Dulcamara;

Hr. Piantanida war ein leidlicher Neraorino; der

angehende junge spanische Bassist Josef Marty hat

eine schöne Stimme und ziemlich gute Schule und

wurde besonders in einem Duette stark beklatscht.

(BeschluM folgt.)

Rudolstadt. Der diesjährige Winter brachte

uns ausser den gewöhnlichen Hof- und Stadtcon-

certen auch 3 Exlraconcerte von fremden Künst-

lei u. — Das erste Concert gaben die K. Sachs.

Kammermusiker Herren Kummer und Schubert aus

Dresden. Hr. Kummer als Violoncellist zeichnete

sich besonder« durch Ruhe bei grosser Fertigkeit

aus. Der Hauptcharakler de« Violoncells bleibt

immer da« Elegi«che; wie herrlich wnsste dies der

Künstler hervorzuheben und wie oft führte er den

Zuhörer in diese Stimmung. Aber den höchsten

Punkt erreicht der Künstler, wenn er den Zuhö-
rer, durch die Macht der Töne begeistert, hinauf

bis zur Bewunderung zieht und ihn dann allmäh-

lich in ienen Zustand der Selbstvcrßessenheit ver-
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setzt, wo der Zuhörer kaum athmend den ver-

achwindenden Tönen nachhört, die doch oft achon

lange verklungen aind ; und diese Gewalt übte Hr.

Kummer an «einen Zuhörern in vollem Maasse.

Hr. Schubert als Violinist war besonders bemer-

kenswerth durch die ausserordentliche Leichtigkeit,

mit welcher er die schwersten Passagen vortrug.

Der Ausdruck seines Spiels ist Grazie, Lieblichkeit,

Scherz, kindlich liebendes Gemüth, und dies Al-

les zauberte der Meister, ohne irgend eine Anstren-

gung bemerken zu lassen, aus seinem Instrumente.

Selige Zufriedenheit bemeisterte sich jeden Zuhö-

rers. Das aber ist die höchste Bildung des Spiels,

wenn der Künstler schwere Passagen spielend spielt

und das Unbändige zahm vorführt. Den Schluss

des Concertes bildete ein Duo für Violine und Vio-

loncell ohne Orchesterbegleitung von beiden Künst-

lern vorgetragen. Hatte man früher jeden einzel-

nen Künstler bewundern müssen, so überraschte

diese Piece besonders durch das wunderbare wech-
selseitige Zusammenspiel. Nur ein Geist schien

über beiden Künstlern zu schweben. Heide Instru-

mente waren so eng verbunden, dass man sich oft

versucht fühlte, zu glauben, nur ein Instrument,

nur einen Künstler zu hören. Wechselseitig nahm
bald das Violoncell, bald die Violine das Wort
und führten gleichsam eine geistige Conversation

zwischen Jüngling und Jungfrau, in deren Seelen

zieh nur ein Gedanke, ein Einklang vorfand, der

«ich gegenseitig aussprach und harmonisch durch-

drang. Eine ausgezeichnete Selbstbeherrschung ih-

rer Kräfte zeichnete beide Künstler in diesem Duette

aus, denn selbst da, wo das eine Instrument dem
andern untergeordnet war, wurde das Spiel des

Begleiters durch die Art und Weise des Vortrags

zur Kunst emporgehoben. Wo sich Uie geistige

Intelligenz und mechanische Fertigkeit so eng ver-

einigt und durchdrungen zeigen, da kann nur die

glücklichste Wirkung der Erfolg sein. — Das
3te Concert gab .der Pianist Hr. Max Carl Eber-

wein, Sohn des rühmlichst bekannten Hrn. Musik.

-

director« Carl Eberwein aus Weimar. Es ist nicht

mehr der Grad der Fertigkeit allein , sondern eine

eigentümliche aus sich selbst geschöpfte Spielart,

auch eine übersichtliche Kenntniss des ganzen Fa-
ches «einer Thätigkeit und eine tiefere Einsicht in

das Wesen der Tonkunst, was man heut zu Tage
und insbesondere von dem Pianofortekünstler im
eigentlichen Sinne verlangt Der Hr. Concertgeber

lebt in «olchen die Kunst fördernden Verhältnissen,

das« ihm diese« frühzeitig offenbar werden musste,

und die wohllhätige Wirkung ist auch jetzt schon

unverkennbar. Hr. M. C. Eberwein fasste da«

A moll - Concert von Hummel — eine dem In-

halte und der Ausführung nach höchst gediegene

und geistreiche Compoaition — ganz im Geiste

des Componisten auf und führte e« auch auf diese

Weise aus. Die Schnelligkeit und Sicherheit der

Passagen und die grosse Rundung der. Rouladen

war vorzüglich, der Anschlag gleichmässig und
gefühlt, der Ausdruck richtig und nirgends man-
gelte die Kraft der Durchführung. In den Va-
riationen von Herz über das Thema: Ma Fan-
chette est charmante — deren Tendenz nur rapide

Fingerfertigkeit ist und die sich mehr um Formen,

weniger um Gedanken drehen — entwickelte der

Concertgeber hauptsächlich alle Talente eines Vir-

tuosen. Die grösten und kühnsten Sprünge gelan-

gen, die schwierigsten Doppelgriffe waren rein und

Läufer und Triller exaet und präcis.

TFien. Mutitaluche Chronik des vierten Quartale,
(Bejchlu.1.)

Die juridische Facultät veranstaltete im k. k.

grossen Universilätasaale zum Besten ihres Witwen-
u. Waisen-Fond« eine rausikalisch-declamatorische

Akademie, welche mit Cherubini's nie alternder

Ouvertüre zur Lodoiska eröffnet wurde. Dann folg-

ten Doppelvariationen für zwei Violinen , von den
Herren Banesch und Proch; Adagio und Rondo
aus Beethoven >. Es-Concert, eben so brillant, als

ausdrucksvoll gespielt von Fräul. Sallamon; Vio-
loncellrondo von Merk, höchst gelungen ausgeführt

durch Hrn. Friedrich Gross; ferner die Buffo-Arie

:

Largo al factotum, mit humoristischer Lebendigkeit

gesungen von Hrn. Reggla, und in ebendemselben

Farbenton auch das Duett aus der Italiana in Al-
geri: „Ai capricci della sorte", wobei Fräul. Ho-
nig ihm trefflich secundirte. Allgemein ergötzte

das von Hrn. v. Holtey gedichtete und mit «einer

Frau vorgetragene, witzige und ungemein bonmot-
reiche, skizzirte Mignon-Trauerspiel : „Der Ehe-
stand", blos aus fünf Scenen über ein variirtez

Thema bestehend, nämlich: in der ersten haben
die Liebenden «ich gefunden $ in der zweiten wer-
den sie verbunden; in der dritten sind sie Weib
und Mann; mit vier fangt das Unglück an; in 5
steigt das Maass der Leihen, so, dass sie «ich am
Schlüsse scheiden. — Zum Vortheile der Abge-
brannten in Wiener-Neustadt gab die Administra-
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tion de« Karnthnerthortheaters ein wohlweislich auf

einen Normnltag verlegtes BeneGce, ura ja nichts

an der gewöhnlichen Einnahme zu verlieren. Aus-

ser der Ouvertüre zur Faniska, einem Concertant

für Flöte, Hoboe, Clarineüe, Horn und Fagott,

zwei Declamationen und einem Flöteu - Potpourri

wurde auch Winters Cantate: „Die Macht der

Töne" nach mehrern Decennien wieder aus den

Acten hervorgesucht, dürfte aber nunmehr lange

noch der nächsten Auferstehung entgegen harren.

Von Donizelti's Ouvertüre aus Farsta konnte man
schlechterdings nicht sagen: „Ende gut, Alles gut!"

Unter den zahlreichen Privalconcerten wollen wir

nur nachstehende ausheben: 1. Jos. Lewy, Musik-

director Sr. königl. Hoheit des Kronprinzen von

Schweden und Norwegen. Er entwickelte seine

bekannte Virtuosität in einem Concertsutze nebst

Divertissement für das chromatische Waldhorn
und erntete besonders rauschenden Beifall in Con-
certant-Variationen mit seinem altern Druder und

Lehrer, dem vt-rdienslvollen Hrn. Professor am
Conservatorium, E. Lewy. Willkommene Zugaben

waren: Spohr's Ouvertüre zu Pielro d'Abano, ein

von Fraul. Salamon ganz unvergleichlich gespieltes

Beethoven'sches Concert und eine durch den ge-

lungenen Vortrag des Frls. Goldberg ansprechende

Arie v. Pacini.— 2. Mad. Czegku-Auernhammcr,

welche eigentlich nur mittelbar durch ihre anstel-

ligen Schülerinnen mitwirkte. Diese waren Fraul.

Adele Jazedö und die bekannte Thea er-Säugerin

Dem. Dielen, welche in Piecen von Mercadante,

Carafla und Uelliui rühmlich den Wettstreit be-

standen. Eine launige Vorlesung v. Saphir ,,über

den Einfluss des Halley'schen Koraeteu auf die

diesjährigen Winterunterhaltungeu" üble abermals

ihre erprobte Anziehungskraft. — 5. Die Geschw.

Lacombe aus Paris. Der 1 4jährige Knabe Louis,

Zögling des Conservatoriums , welcher i35i den

ersten Preis erhielt, spielte mit bedeutender Kunst-

fertigkeit Hummel'« A moll-Concert und die Ale-

xandennarsch-Variationen von Moscheies. Zugleich

erwies er sich als wackerer Lehrer «einer jüngei n

Schwester Felicie, die ein brillantes Rondo von

Herz für solches Alter befriedigend aus fühl te. —
4. Hr. Botgorscheck, Flötist im Hofopernorchester.

Die Wahl eines Concertiiio von Keissiger und ei-

nes Divertimento v. Kalliwoda fand Missbilligung,

indem selbe keinesweges geeignet erschienen, die

bekannten Fähigkeiten dieses jugendlichen Meister«

vorteilhaft geltend zu machen. — 5. Dem. Aina-

I lie Hirsch; eine angehende,' mit Talent begabte
Pianistin, von welcher wir das E dur-Concert von
Moscheics und eine Herz'sche Fantasie mit Va-
riationen vortragen hörten. — 6. Die Herren
Durst und König, ausgetretene Zöglinge de« hie-

sigen Conservatoriums. Ersterer, ein tüchtiger

Geiper, gab da« A moll-Concert von Aug. Pott

nebst selbst componirten Bravour-Variationen zum
Besten ; sein College, Solospieler im Josephstädter-

Theater, lieferte durch den meisterhaften Vortrag
brillanter Waldhorn-Variationen den evidenten Be-
weis, dass er, hier in Wien wenigstens, den Ma-
tador Lewy ausgenommen, keinen Nebenbuhler zu

scheuen brauche. —
Der k. k. Hofkapellist Hr. Jansa hat un«

während der Adventzeit abermals mit sechs Quar-
tett-Unterhaltungen beglückt, bei welchen er die

Herren Leidheker (aus Darmstadl), Holz und Linke
zu ebenbürtigen Gefährten hatte. Das wunder-
herrliche , sorgfältig abgewogene Zusammenspiel
muss als eine fruchtbringende Nachwirkung de«

vorjährigen Besuche« der unübertrefflichen Gebrü-
der Müller angeschen werden. Unter den ausge-

führten Meislerwerken erregte vorzugsweise da«

früher noch nicht gehörte Cismoll- Quatuor von
Beethoven allgemeine Sensation ; nur durch rastlo-

ses Studium konnte diese originelle Tondichtung

also abgerundet zu Gehör gebracht werden, und
doch nur vielleicht jenen verständlich «ich gestal-

ten, welche die Partitur Takt für Takt nachlasen.

Der obengenannte latidsländischc Beamte, Hr. Holz,

gibt auch für die Verehrer Beelhovenscher Musik
in i4tägigen Zwischenräumen genussreichc Soireen,

worin vor einem gewählten Zirkel sämmtiiehe Kam-
mer- und Gesang -Compositionen dieses Meisters,

welche leider fast ganz ausser Cours gesetzt sind,

der Reihe nach zur Production kommen ; ein Un-
ternehmen , da« Dank und Nachahmung verdient.

Prag. Zum Vortheil der Dem. Nanelte Kratky

wurde zum ersten Male aufgeführt: „Der Zweikampf*
v. Herold

; geflel nur theilweis u. gehört wohl unter

die schwächsten Arbeiten de« Entschlafenen. Es feh-

len Originalität, Charaklerhallung u. Einheit. Noch
nie haben wir ein Tonstück von so sonderbar wech-»

«elnder Haltung gehört, als z. B. die Arie Isabcllens im

3. Akte; obwohl brillant, ist sie doch auch im höch-

sten Grade caprieiös. Die schönste Nummer ist das

Terzett im 5. Akte. Dem. Adami war der Swsanne

gar nicht gewachsen. Dein. Lutzer feiert Siege. —
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M o r i t m 8 c h ö' ff,

geb. 1808 zu Brünn in Mähren, war als Kammer-
virtuos bei der Fürstin Linoar aus Holstein ange-

heilt, wandte sich darauf, als die Fürstin, jetzt

bei Altenburg lebend, ihre Kapelle entliess, nach

Berlin, wo er von 1827 bis i83a Orchestermifgl.

war. Um sich in der Kunst des Violinspiels zu

vervollkommnen, wurde er L. Spohr's Schüler, wel-

cher ihm wiederholt die ehrenvollsten Zeugnisse aus-

stellte, die wir einsahen. Ausser seiner Meisterschaft

auf der Violine, die in Haag, Frankf. a. M., Braun-

schweig, Gotha u. s. w. öffentlich sehr geehrt wurde,

spielt er alle musikal. Instrumente so, dass er zu

allen gut gebraucht werden und Duetten auf den

meisten geschickt vortragen kann. Er ist im Be-
sitz einer auserlesen herrlichen Violine, die überall

bewundert wird. Wir wünschen dem jungen Vir-

tuosen auf seiner jetzigen Kunstreise nach Wien
an allen Orten die beste Aufnahme.

Ein Wort gegen *u hohe Stimmung.
(Eingesandt.)

Ich habe, seitdem ich der Kunst lebe, viel

reden gehört vom Kammer- und Chorton.*) Be-

kanntlich haben jetzt die Orgeln meist sehr tiefe

Stimmung, so dass der Unterschied selbst gegen

den nicht allzuhohen Kammertou dennoch gegen %
Ton beträgt, geschweige denn gegen die Stimmung
englischer oder Wiener Pianoforte. Wio kommt
nun also ein Sänger zurecht, der bald in der Kir-

che, bald im Concert und bald auch am Piano-

forte singen soll?

Jede menschliche Stimme hat bekanntlich ihre

Register. Reicht die Naturkraft des vollen Brust-

tones einer Tenorslimme z. B. nur bis As oder

böchstens A, wie ist es nun möglich, so zu trans-

poniren? Um freilich das liebe Brot zu verdie-

nen, nimmt der Sänger seine Zuflucht zum Falset,

was ist aber die Folge davon? Er ruinirt sein

Organ und singt viele Jahre weniger.

Beziehen wir uns also auf die Gesetze der Na-
tur, so thun wir jedenfalls wohl, wenn wir nichts

übertreiben. — So wie die zu hohe Stimmung
nicht anders als nachtheilig auf die menschliche

Stimme wirkt, eben so verhält es sich auch na-

mentlich mit den Streichinstrumenten. Es ist nichts

unangenehmer, als wenn man genöthigt ist, ein In-

strument um einen halben oder Viertelston höher

•j Nichrr«ducldicli erörternd. Anm. d. Red.

oder tiefer zu stimmen} jedoch ist. der Unterschied

für den Instrumentisten, zumal wenn höher ge-

stimmt werden werden mnss, nicht so fühlbar, als

für den Sänger; dagegen raubt eine viel tiefere

Stimmung dem Instrumente seine ganze Kraft. Die
Blasinstrumente möchten eben so wie die Streich-

instrumente bei einer höhern Stimmung gewinnen,

während sie im Gegentheil wie jene matter und
schwächer werden.

Dass die Stimmung der Orgeln etwas tiefer

genommen wird, geschieht wohl wegen der Tem-
peratur, die vornehm lieh in Kirchen fühlbar ist,

denn wenn eine OrgePim gewöhnlichen Kammer -

ton gestimmt wäre, so würde sie z. B. im Som-
mer so hoch stehen, wie ein englischer Flügel, und
dieses wäre der Sänger wegen unnatürlich.

Dass die jetzt so übermässig hohe Stimmung
auch selbst in vielen Orchestern eingeführt ist, finde
ich daher höchst nachtheilig und schreibe diesen
Uebelstand den Pianofortefabrikanten zu, die ihren
Instrumenten durch die höhere Stimmung einen stär-

kern Ton zu verschallen suchen. Dass also die Or-
gel und das Pianoforte in Bezug auf Stimmung ein
grelles Extrem bilden, ist keinem Zweifel unter-

worfen, und dass sowohl der Sänger als der In-
strumentist darunter leiden, ist nur zu wahr. So
wie überhaupt nun Manches in der Welt eine schiefe

Richtung nimmt, so ist's auch in der Kunst. Das
Wahre und Gute geht oftmals verloren. Sänger
nnd Instrumentisten können nicht Höhe und Tiefe
genug erreichen. Ist es ein Fortschreiten in der
Kunst zu nennen, wenn über das Eine das Andere
verloren geht? Früher sang z. B. der Tenorist
höchstens bis As und gar mancher wusste mit die-

' sem Umfange seiner natürlichen Brusttöne zu ent-
zücken. Fast auf allen Blasinstrumenten hat man
jetzt mehr Höhe nnd Tiefe, ob aber dadurch die

Kunst gewonnen hat, ist eine Frage. Die Kunst
hat in dieser Beziehung nach meiner Meinung auch
eine schiefe Richtung genommen,, denn durch die

Sucht nach übertriebenem Umfang der Töne einer

Stimme oder eines Instrumentes, durch unerschöpf-

liches Haschen nach Ausführung von Schwierig-

keiten aller Art geht am Ende die würdigere Ten-
denz, die ich in Ton und seelenvollem Vortrag

sache, scheitern.

So wie die menschliche Stimme selten sich in

Höhe, Mitte und Tiefe gleich ist, so verhält es

sich auch mit den Instrumenten. Die Region der

Tenortöne wird beim Fagott und beim Violoncel
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immer die schönste bleiben. Damit ist aber nicht

gesagt, dass dieses Vorzugs wegen die übrigen Re-
gionen unbenutzt bleiben sollen, nur sollte man kein

Verdienst in übertriebener Hohe und Tiefe suchen.

Benutzt Jeder den Ton der Natur beschiedc-

nen Umfang seiner Töne zur Ehre der Kunst —
werden die den wahren Künstler entehrenden Char-

latanerieen verschiedener Art verbannt, werden

überdies Manner von Gewicht, denen das Ruder

von Kapellen und Künstlervereinen anvertraut ist,

und überhaupt Alle, die hierzu beitragen können,

für eine der Natur gemässe Stimmung Sorge tra-

gen, bei welcher ein gewisser Mittelweg ohnmaass-

geblich wohl der beste sein möchte: so wird es

die Welt dankend erkennen und die Musik geht

auch dadurch mit ihrer höhern Bestimmung ent-

gegen. r.

2Vachachrift der Redaction.

Hr. Heinr. Scheibler in Crefeld hat schon

längst einen allgemeinen Normallon vorgeschlagen

und Stimmgabeln, dafür verfertigt. Wir haben

öfter an das Zweckmässige und Nützliche einer

solchen Einrichtung erinnert, die auch nicht zu

schwierig auszuführen wäre. Vereinigten sich 3

bis 4 Hauptinstitule Europa's , würde sich ein sol-

cher Normalton bald verwirklichen. So lange das

nicht geschieht, hilft weder eine Klage, noch ein

Vorschlag. So lange man das Grosse nur im Auf-

fallenden sucht, werden natürlich die Dinge, die

wahrhaft helfen könnten, versäumt. Fragen doch

die Componisten auch nichts darnach , ob sich die

Leute zu Schanden singen oder nicht! —

Notizen.
Nach der Gazette musicale hat man in Wien

die Cadenzen zu allen Concerten Beethoven's, von

des Meisters eigener Hand niedergeschrieben, und

noch eine zehnte Symphonie des berühmten Com-
ponisten aufgefunden. Die letzte , versichert man,

wird unverzüglich in den Concerts spiritucls die-

ser Stadt aufgeführt werden.

Ebendaselbst heisst es: Mau spricht viel in

Boulogne von dem Fräul. Blahelka, [einer jungen

schönen Klavierspielerin Teutschlands, welche schon

mehr als 20 Werke herausgegeben hat. Warum
kommt sie nicht nach Paris, um sich bewundern

zu lassen? _

Kurze Anzeige.

Steyrische Original - Alpenlieder variirt nach
volkstimmlichen Gesangweisen für Frauenstim-
men mit Chor und Solo, mit Begleitung ei-

ner Flöte, 3 Clarinetten
f 2 Hörnern und

Streichquartett (oder mit Pianoforte - Beglei-
tung) componirt — v. Joseph Panny. Op. 55.
Mainz, bei B. Schotl's Söhnen. Pr. des Orch.
1 Thlr. 4 Gr.; mit Klavierbegl. 19 Gr.

Dieser Volksgesang ist sehr anziehend, die

j

Bearbeitung sehr angemessen, Alles so freundlich,

da« bei gutem Vortrage, der nichts Schwierige«
hat, ist man einmal mit solchen Alpenliedern ver-
traut, in Concerten und in häuslicheu Zirkeln
Frsude gewonnen wird für Jedermann, der sich
nicht blos im Sentimentalen und in irgend einem
Prunke wohlgefällt. Wir hören dergleichen zur
Erholung recht gern und empfehlen es daher al-

len natürlich frohen Gemüthern. Die Uebrigen
mögen sich an Höheres halten.

Anzeige
von

Vetlags-Eigenthum,
In nnserm Verlage erscheint mit Eigenthumsrecht s

Sayve, August von, 5tes Quintett für a Vio-
linen, Viola und a Violoncelle (in Amoll).
i8tes Werk. (In Auflagstimmen.)

—- 4tes Quintett für a Violinen, Viola und
a Violoncelles (in Dmoll). aistes Werk.
(In Auflagslirainen.)

Wien, den lslen Februar i855.

J. Diabelli u. Comp.

Anzeige.
Nächstens erscheint in unserm Verlage:

Baillot's grosse Violinschule
mit deutschem und französischem Text.

Das Nähere bitten wir im Piospeclus nachzu-

lesen.

Schlesinger'sehe Buch - u. Musikliandl.

in Berlin.

Leipzig, hei Breitkopf und Härtel, Redigirt von G. W. Fink unter seiner Verantwortlichkeit.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den t*m April. N=. 13. 1 8 3 5*

Coneertmueih für das Piano/orte.

1. Neu vu- nie Com er tu pour fe Pianof. avec Ac~
comp, de grand Orcheatre compoai — p. Ferd.

Ries. Oeuv. 177. Leipzig, che* Fr. Kistner.

Pr. avec Accomp. 4 Tlür. 13 Gr.; sanj Acc.

1 Thlr. i4 Gr.

9. Concert für das Pianof. mit Begleitung de*

Orchesters comp. — von Felix Mendelttohn-

Bartholdy. a5. VV. Leipz., b. Breitkopf u. H.
Pr. mit Orch. 5 Thlr.; |f. Pfte. all. i£ Thlr.

5. Rondo brillant für da» Pfte. mit Begl. det

Orchesters comp. — von Demselben, agstes

Werk. Ebendaselbst. Pr. mit Orch. 3 Thlr.

13 Gr.; für Pfte. allein ao Gr.

An8ueiCt Ton G. W. Fink.

Oft hörten wir seit längerer Zeit, besonders in

der neuesten, die Klage der Virtuosen : Man weiss

nicht mehr, was man wählen soll! Das anerkannt

Schone ist so oft gespielt, dass es für ein Eatra-

concert nicht mehr ziehen will: und Neues, wor-
auf man sich verlassen könnte, dass es geGele, ha-

ben wir nicht, ' oder äusserst seilen u. s. f. Die

Klage hat nicht Grund, wohl aber Gründe. Ei-

nige liegen im Publikum, andere in den Virtuo-

aen. Wir wollen den Berg des Anslosses hier

nicht ausmessen, wie hoch und wit breit er ist;

das Unternehmen gehört nicht zu den «chwierigen,

Jeder vermag es: er thue es also, wenn es ihm
am Herzen liegt; am meisten ralhen wir es den

Virtuosen. Hier aber ist Riet und Mendelttohn-

Bartholdy , Jeder mit einem Conceri und der An-
dere noch mit einem brillanten Rondo. Sollten

diese nicht au gebrauchen «ein? oder hätten sie

die Virtuosen schon so viel gebraucht, dass sie

vom Erfolge urtheilen könnten? Mit nichtenl An
den allermeisten Orten sind sie noch gar nicht so

Gehör gebracht worden. Die meisten Spieler be-

sitzen sie vielleicht noch nicht. So wäre es gut,

37. latjffMg.

sich dieselben anzuschaffen. Beide Männer sind

verschieden; es soll auch so sein: die Gegenden
und Empfänglichkeiten der Hörer sind es auch.

Beide haben sich Freunde erworben und mit Recht,

Jeder seiner Art gemäss. Beide verstehen zu in-

strumentiren ; das weiss Jeder. Und nach den ein-

zelnen Stimmen cu urtheilen, so weit man dies

kann, dürfte eben das Orchester eiuen wesentli-

chen Reiz hinzubringen. Und dennoch haben wir
selbst alle diese Werke mit den Instrumenten noch
nie gehört; die Hauptstimme allein hörten wir von
allen dreien : wir würden sonst nicht das Geringste

darüber sprechen, denn gerade Bravourwerke las-

sen sich durch bloses Ansehen unter allen am
schlechtesten beurtheilen. So hätte man denn an
diesen Werken etwas Neues, theils noch nicht,

theils doch nur sehr selten Gehörtes, von bedeu-

tenden Männern und von verschiedener Art.

No. 1 scheint uns sehr gut für ein gemisch-
tes Publikum berechnet. Es greift nicht tiefer, als

man es in einer solchen Versammlung liebt, und
gibt anziehend, was man ohne Anstrengung des

Innern leicht u. gern auffassL Ernstes und Freund-
liches sind bestens gemischt und in guter Folge.

Das bedingt schon, dass nicht Alles darin uner-

hört und völlig neu, vielmehr Manches auf Mo-
tive gebaut ist, die als umsichtig behandelte An-
klänge interessnen. In dieser Art sind auch die

Bravourpassagen, die mit schönen Melodieen wech-
seln oder beides zusammen verflechten. Die Gra-
dation ist geschickt beachtet, so dass der letzte

auf ein schönes Motiv gebaute -Satz reich an Ge-
sang und voller Effecte ist. Das Concert ist bril-

lant und seUt nicht an viel voraus. Allerdings

verlangt e« gewiegte Spieler, ist aber doch nicht

au schwierig.

No. a berechnet gar nicht ; es ist ein Musik-
stück , wie es der Geist dem Verl rar Stunde aus-

z usprechen gab. Es ist ein Charakterstück, zu dem

13
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nicht allein tüchtige Spieler gehören, was die Fin-

gerfertigkeit und leichtes Ueherwinden eigentüm-

licher Geschwindgäuge betrifft, sondern auch sol-

che, die dem Orchester seinen" besondern Ausdruck

nicht unmöglich machen, sich vielmehr, wo es nö-

thig , mit ihm eng zu vereinigen wissen. Als wir

es vom Componisten selbst, ohne Begleitung der

Instrumente, spielen hörten, klang es äusserst glän-

zend und gewahrte in seinem Zusammenhange ei-

nen vollschönen Totaleindruck, neben welchem,

wie für sich, das Bewundern der Fertigkeiten ging.

Da das Orchester oft mächtig in die Sologänge cia-

greift und alle Sätze des Werkes auf das Engste

mit einander verbunden siud, so gehört zu einer gu-

ten Durchführung, ausser dem schon Angezeigten,

auch noch Kraft und Ausdauer. Um dieser Ein-

richtung willen könnte es wohl auch Virtuosen ge-

ben, denen es wie manchen Schauspielern ginge,

die nur immer nach sogenannt guten Abgängen

seufzen. Wir meinen, es wäre besser, auf das

Ganze zu sehen, das Werk vorzunehmen und et-

was daraus zu lernen.

No. 3. Solche kurze Concertstücke sind ganz

besonders zu beachten. Man will jetzt Concert-

säle kennen, in welchen die Hörer nicht gern

lange aufmerksam sind. Da ist ein solches an sich

{jrkehes, aufregendes, zuweilen selbst neckendes

Stuck vortrefflich. Es regt sich gewaltig in die-

sem Presto 4» >n Ungeheuern Schnellgängen, die

unermüdlich vorwärts treiben, sprudelt eine Lust,

als flöge sie davon und kehrte wieder. Dazwi-
schen singt es sanft und. freundlich und so einfach

natürlich, als gälte es nur dem Liede unter den

Bäumen. Allein das Lied hat Flügel und kann

nicht lange ruhen und stürzt sich neckend wieder

in die heitere Luft in allerlei Kreisen und Strichen,

in Höhen und Tiefen scherzend. Wer den Flug

der Schwalbe kennt, der nehme sich ein Bild da-

von für seine Finger. Die reinste Präcision und

Deutlichkeit muss der rapiden Schnelle jene Leich-

tigkeit und Sicherheit geben, worin das Spiel des

Componisten und dessen, dem das Stück gewid-

met ist, des Hrn. Moscheies, sich auszeichnet.

Wer diesen Glanz seinem Spiele noch zu geben

oder ihn vielmehr noch zu vervollkommnen hat,

wie die Meisten, der wähle sich den Satz zu sei-

nem Studium; wer ihn gewann, dass er zum Spiele

ward , der trage e* öffentlich vor und er wird er-

halten , was er sucht.

Damit man vollauf habe und seine Klage min-

destens massige, wollen wir sogleich noch eins er-

wähnen :

Capriccio brillatU p. le Piano/, amte neeontp. du
grand Orchettre compoul par F. MendeU$oh/i-
Bartholdy. Oeuv. 2 3. Ebendas. Prix av. acc.

3 Thlr.} Pfte. seul 1 Thlr.

Das Stück ist noch reizender, wirkt auch sehr
vortheilhaft , wenn es ohne Begleitung der Instru-

mente gespielt wird, wobei man sich der beige-

setzt kleinen Noten zu bedienen hat. Gut gear-

beitet sind diese Nummern alle, wie es von die-

Componisten schon bekannt ist.

Der musilalische Hausfreund. Eilfler lahrgang.

18 35. Mainz, bei B. Schotl's Söhnen.

Der Hausfreund geht auf Unterhaltung

und muss seine Leute kennen, wohin er will.

Wir wollen sehen, was er bringt. Zuerst seinen

Schattenriss, rund herum von Instrumenten umge-
ben. Dazu sagt er: Guten Morgen, meine Her-
ren und Damen! Leser: Was war' Ihnen gefäl-

lig, mein Herr? Hausfreund: Dacht' ich*« doch,

Sie würden mich nicht mehr erkennen. Freilich

sind es nun auch schon 4 Jahre, dass Sie mich
nicht sahen, und da war es noch zum ersten Mal,

auf kurze Zeit. — Leser: Sie sind's, Hr. Haus-
freund? Ei, warum sind Sie denn ao lange aus-

geblieben? Hausfreund: Ach, daran waren aller-

lei Fatalitäten Schuld, die Ihnen alle zu erzählen,

wäre gar zu langweilig u. s. w. Nun spricht er

noch ein Paar Worte über seinen Schattenriss und
das ist die Vorrede. Jetzt bringt er auf jeden Mo-
nat einen Canon, ungefähr wie gleich der

zum Januar:

• 3.

z^xr-fe3r
rl""o^

Kalt l*t dtrWinltr, dir Winter tat kalt, jungsind dl»

Bind«, di.

Darauf kommt der Hausfreund auf den Ein-
fall, den Apollo und die Musen, welche das Ti-
telblatt der ersten 7 Jahrg. dieses Almanachs, in

Sonderham: Attitüden und aufs Abenteuerlichste CO*

stümirt, verzierten, seinen Gönnern in ohnfehlbar

richtigen Gestalsen (Gestalten) vorzuführen, wie sie
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aus Herculanum gegraben worden sind. 'Wenn sie

nur besser geralhen wären ! Den möchten wir se-

hen, der eine solche Muse lieb gewinnen könnte 1 I

Entsetzliche Frauenzimmer!— Dilettantismus und
Stroh. In neuwitziger Art wird der Dilettantismus,

der den Kindern aeiltänzermässig eingebläut wird,

damit sie ihn in Gesellschaften ausschwitzen sollen,

dessen Ungeheuer der Norden ausbrütet, in einem

ästhetischen Deliquenten-Thee- Abend verzeichnet

(der Verf. schreibt immer Deliquenten). Der Witz
ist beispielshalber so: Nachdem ein Vetter seinen

selbst gedichteten Prolog declamirt und Alles Bravo!

geschrieen hat, sagt die Auskultator-Frau: „Die i

Idee dieser Denkungsart hat Aehnlichkeit mit dem
Marquis von Posaert in Gölhe's Emilia Galotti."

Richtig, meine Gnädige! sagte ich, auch etwas mit

Carolina Moor in Klopstocks Rinaldo Rinaldini! —
I

Declamirt wird viel, auch die Glocke, deren

Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango der
j

Auskultator-Frau so übersetzt wird : „Die Leben-
den ennuyir ich, die Todfen maltraitir ich und das

j

Donnerwetter parodir ich." Ach, sagte sie, der

Schiller war doch ein sehr moralischer Mensch !—
j

Ein Weiteres urtheilt sie, die Eine hätte mehr Ta- I

lent zum Gekünstelten, die Andere aber wäre blos
'

Neutral. Als noch 2 Kinder die Gavotte wie ein

paar exercirende Regenwürmer getanzt haben, wird

dem Stroh eine Ehrenrettung zu Theil, natürlich

keine Lessing'sche, sondern neu und nicht neu,

Beides im schönen Verein. — Die sterbende Caecilia

will und soll nicht viel. Die biographischen Apho-
rismen (S. 26— 54) über Haydn u. C. M. v. We-
ber sind alle Bekannte. Unter einigen Reimen sind

auch Webers Parodie der Kapuziner- Predigt aus 1

Wallensteins Lager und die neuen Mamyasse aus

unserer Zeitung, die natürlich nicht genannt ist.

Hernach kommen schöne Kupfer: Wie die Prima-
donna in Krähwinkel auf dem Theater durchfällt.

3) Wie ein Krähwinkler ein Solo mit der Flöte

vorträgt (auf ein Theebret gelegt). 3) Wie ein

Krähwinkler Comp, zerstreute liarmoniecn sucht.—
Unter den Berichtigungen ist die wichtigste die Mit-

theihing der Geschichte einer theuern Jacob Steiner-

Geige, die 2 i,85o Franken kostete, von einem Gra-

fen v. Trautmannsdorf gekauft (Wenzel v. T., Ge-
atütemeister Kaiser Carl VI.) und dem Virtuosen

Georg Strzitezky geschenkt. Der genau angegebe-

nen Rechnung nach kostete sie dem Grafen im
Ganzen 8535 Fl. 4o. Kr. schweres Geld, was nach

24 FL-Fuss just vollständige 1 0,000 FL a4 Kr.

macht. Georg und sein Bruder Nicolaus St. un-
ternahmen mit der Gesandtschaft zu Ludwig XV.
die Reise nach Paris, wo sie so geGelen, dass der

König sie reich beschenkte und dem Grafen für

sie viel Geld anbieten liess. Der Graf erbot sich,

die Virtuosen unentgeltlich zu überlassen, was nicht

angenommen wurde. „Indessen", fährt der Kur-
pfälzische Hofmusikus J. M. Quallenberg in «einer

Erzählung fort, „da dieser Meisler in besten «ei-

nen Kräften aller Welt Gehör zu täuschen wusste,

tempfte der blaue Schwefel-Neid von einer andern

Seite gegen ihn: denn eines Tages frisch und ge-

sund, klagte derselbe Schwindel, Magenkrampf, Er-
brechungszwang und erlöschte, ehe man sich'« ver-

aahe, in dem unfern Leitonischel liegenden Barm-
herzigen Kloster." Nach dem Tode des Grafen

verkaufte der Erbe der Geige sie an den vor 1782
in Mannheim verstorbenen Hofmns. Zart, der sie

nicht zu gebrauchen verstand. Der Concertmeister

Franzi kaufte sie für seinen Sohn Ferd. , welcher

als Knabe mehre Jahre darauf seine Studien machte,

da sie nur \ einer gewöhnlichen Geige hatte. Da
Hr. Ferd. Franzi später sich eines grössern Instru-

ments bediente, kam dieses „Ohrenkleinod" in die

Hände des Fürsten Dalberg. — S. 7 5 fragt der

Verf.: „Wer von beiden hat Recht? Der(?)Ton-
künstlcr-Lexicon setzt Haydn's Geburt- in's J. 1733,

der Convers.-Lex. in's J. 1752." — Damit kön-

nen wir ihm dienen: J. H. wurde am 3i. Mär«
1732 zu Rohrau geboren. Hätte er die anziehen-

den, von Vielen bereits ausgezogenen (ca versteht

sich, meist ohne den Ort zu nennen, woher sie

es holten, was wir längst gewohnt wurden) bio-

graphischen Notizen über J. H. von Georg Aug.
Griesinger, K. Sächs. Legatiorteralh, der mit H.
10 J. lang in den freundschaftlichsten Verhältnis-

sen stand, in unserer Zeitung gelesen: würde er

die Anfrage nicht nölhig haben. Die Anekdoten

u. dergl. brachten uns nichts Unbekanntes bis auf

No. 8 u. 9. „Zur Geschichte der ErGndungen im
Bereiche der Musik" ist sehr kurz ausgefallen und

nicht immer so genau, als es sein sollte. Da soU

z. B. Guido von Arezzo noch immer zuerst auf

den Einfall gekommen sein , die Töne der Musik

mit Punkten auf Linien zu bezeichnen. Mit den

Punkten war es einmal noch nichts. Ferner: „Das

Pedal zur Orgel verdankt seine Erfindung einem

Deutschen, Namen« Bernhard, im J. i48o." Da
haben wir denn plötzlich wieder 10 J. später, als

die gewöhnliche Meinung. Zwar haben wir in un-
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serm vorigen Jahrgange geschichtlich nachgewiesen,

dass es noch früher ala 1470 geschehen sein müsse,

selbst wenn nicht Bernhard der Teulsche, sondern

Bernardo Mured, höchst wahrscheinlich auch ein

Teutscher, der Erfinder sei: allein was will das

weiter bedeuten ! man kann ja schreiben, was man
will. Wir halten aber doch etwas davon, deun

neue musikal. Zeitschriften thaten uns in aller Ge-
rechtigkeit die Ehre an und rechneten die« und

Aehnliches unter die Anzeigen. Auch gut! — Den
Schluss machen musikal. Calembourgs und a An-
zeigen. Die erste lautet so: Was ist eine musikal.

-

op Ii sc he Täuschung? Antwort: Wenn Einer den

Himmel für eine Bassgeige ansieht. Dabei wäre
etwa noch zu bemerken , dass er (der Himmel) in

manchen Gegenden auch für einen Dudelsack an-

gesehen wird.

Ein andere« musikalisches Unterhaltungsbuch

ernsterer und höherer Art ist:

Dr. G. C. Groslteim, Vertuch einer ästhetischen

Darstellung mehrer IVerke dramatischer Ton-
meister älterer und neuerer Zeit. Ebendaselbst.

i854 (in 8. S. i 95).

Es werden hier 12 Opern besprochen: Ro-
meo und Julie, von Georg Benda, S. 1— 7 ; le De-
serteur, par Monsigny, S. 8— 17$ la Rosiere de
Saleney, p. Gretry, S. 18— 5o; il Matriraonio se-

greto, di Cimarosa, S. 5i— 46; Don Giovanni,

v. Mozart, S. 47— 74; Iphigenie en Aulide, p. le

Chev. Gluck, 8. 75— 90$ der Freischütz, v. C.

Bf. V. Weber, S. 91— 1065 le» deux Jouraees,

p. Cherubini, S. 107— 116; Joseph, p. Mehul,

S. 117— 129; Zemire et Azor, p. Gretry, S. i3o— 1 46; Iphigenie en Tauride, p. Gluck, S. 147— 175; Athalia, v. Schulz, S. 176— 193. —
Wer Vergnügen und Nutzen .vereinigen will, muss
entweder die genannten Opera genau kennen oder

sie vorher studiren, ehe er ans Werk geht, damit

er des Verf. Urtheil mit dem seinigen vergleichen

kann. Da» Buch ist lebhaft geschrieben nnd wird
zu manchem Bedenken Veranlassung bieten. Wei-
chen wir im Einzelnen vom Verf. in unserm Da-
fürhalten ab, so iit es doch .nicht im Ganzen oder

Hauptsächlichsten. Es würde zu nichts führen,

wenn wir- uns in« Einzelne einlassen wollten, was
ne)ch dazu Ins Weite gehen maule , sollte nur et-

was Gute» dabei erzielt werden. Kurz da» Buch
ist unterhaltend und würde noch besser sein, wenn
der Verf. nicht oft zu »Urk auftrüge und die un-

nölbigen Ausfälle nicht zu sehr liebte. Ganz be-
sonders würde es uns freuen , wenn er dem Ge-
fühle nicht zu viel und dem Verstände nicht zu
wenig einräumte. Der Verf. ist in der Vorrede
im Stande, das Gefühl den Geist und den Ver-
stand das Fleisch zu nennen. „Da« rein Specula-

tive der Kunst, die Lehre der Harmonie ausge-

nommen, die ihre Hauptelemente ebenfalls aus der
Natur geschöpft, kann sich vermöge seiner Prin-

eipien nur zu den Wissenschaften zählen und ist

von der Tafel der Künste auszustreichen, weil e*

lediglich den Verstand anspricht und sich mit den
Gefühlen zu befassen die Kraft nicht hat." Das
hat Klang, aber auch Gehalt? Zerhackt man auch
den Menschen, um ihn lebendig zu machen? So
geschieht es, wo zum Preise des Gefühls das Den-
ken für nichts geachtet wird. Ohne Gedanken sind

die Gefühle nichts Menschliches, sondern toll ; auch

die Kunst ist nichts ohne sie.— Der Verf. sagt:

„Für blos technische und rein speculative Künstler

(aber das sind eigentlich keine) ist dieser Versuch
nicht geschrieben." So sehe denn Jedermann, ob
er für ihn ist oder nicht. Auf alle Fälle wird es

gut sein, wenn Künstler nicht zu wenig lesen und

Noch liegt aus demselben Verlage vor uns:

Caecilia, eine Zeitschrift für die musikalische

Welt u. s. f. Heft 64. i854.

In demselben macht König Mys von Fidibus

seinen Schluss. Hr. Aug. Kahlert gibt einen Auf-
satz „über die Bedeutung des Romantischen", wor-
über wir auch bei Gelegenheit etwas sagen wol-

len. Dann bringt Hr. K. Stein in einer Nach-
schrift auf des Hrn. Prof. St. Schütze Erwiderung

noch etwas „über Komik in der Musik." Gott!

es dauert lange, ehe das Komische zum Frieden

kommt. S. a5o— 371 füllen Recensionen. S. 27a
über eine Compensations- Mixtur im Pedale, vom
Hrn. Musikdirector Wilke. Dann Druckfehler

und Comraentar des Hrn. Verfassers über vor-

stehende Druckfehler von J. Fesky. Zwei Ge-
dichte: „Deutsche und italienische Musik" v. Carl

Borromäus von Miltitz beschliessen das Heft auf

eine würdige Weise und zur Ehre der deutschen

Musik. Das 65ste Heft ist bereits ausgegeben mit

dem Bildnisse F. Herold's.
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Nachrichten.

München, im Februar i855. Wenn ich

Ihnen nun seit geraumer Zeit keinen Bericht über

das musikalische Treiben in unserer Stadt zuge-

sandt habe, so liegt das keineswegs in irgend ei-

ner Indifferenz von meiner Seite, sondern ledig-

lich in dem Umstände, dass wenig Erfreuliches zu

berichten war, und Jcremiaden anzustimmen, mir
kein Vergnügen macht, ich es also so lange als

möglich au verschieben gesucht habe. Auch jetzt

noch gehe ich mit wenig Lust daran und werde
mich daher so kurz als möglich fassen.

Im Theater wurde, neben endlosen Wieder-
holungen mancher bereits bis cum Ueberdruss ge-

gebener Werke, der grosse Nothhelfer, Robert der

Teufel, fleissig in Anspruch genommen, und im
Ganzen seit dem August weiter keine Neuigkeit

als „Templer und Jüdin" von Marschner gegeben,

und darneben die Italienerin in Algier in italieni-

scher und der Kreuzritter von Meyerbeer in deut-

scher Sprache neu einstudirt.

Wir wollen der Darstellung dieser Werke
nach der Zeitfolge, in der sie gegeben wurden,

Erwähnung thun. L'Itaiiana in Algeri war, mit
Ausnahme der durch Pellegrini sehr gut gegebenen
Rolle desBey, eine im Ganzen so ziemlich miß-
lungene Vorstellung. Santini als Taddeo übertrieb

gewaltig; Bayer als Lindoro war durch die zu

hohe Lage der Partie gehindert, sein Talent gel-

tend zu machen; Dem. Hasselt musste sich die

Partie der Isabclla, welche für sie viel zu tief ist,

punetiren lassen und änderte Manches daran auch
wohl selbst, aber beides geschah mit so wenig
Glück, dass der ganze Reiz dieser Partie, welche
wir früher von der Borgondio vortrefflich und
auch von der Schiasetli recht gut gehört hatten,

diesmal völlig verschwunden schien. Im October
wurde hierauf „Templer und Jüdin" von Marsch-
ner gegeben.

Diese Oper leidet an und für «ich, als grosse

Oper betrachtet, neben manchen andern Hauptge-'

brechen, an dem bedeutenden Fehler, dass sie zu
gedehnte Recitative und zu wenig planmässig durch-
geführte grössere Musikstücke hat, und dieser Feh-
ler wurde hier theüs durch die Art und Weise des

Abkürzens, theils durch den ganz und gar nicht

befriedigenden Vortrag der Gesangstucke des Ein-
siedlers und des Narren, welche sonst, gut gesun-
gen, einiges Interesse erregen könnten, noch auf-

fallender.— Die drei Hauptrollen : Rebecca, der

Templer und Ivanhoe wurden durch Dem. van

Hasselt und die Herren Pellegrini und Bayer mit

vielem Fleisse dargestellt, verfehlten aber dennoch

grossentheils ihre Wirkung, weil ganz bestimmt

der Templer keine Rolle für Pellegrini und Dem.
van Hasselt nicht für die Rebecca geeignet ist.

An scenischem Aufwände hatte die Intendanz

nichts versäumt, und es mussten sogar fünfPferde

aus einem ausgezeichneten hiesigen Marslalle dabei

paradiren und die arme Rowena zu Pferde sitzend

singen; allein demungeachtet war der Erfolg ein

höchst miltelmässiger, der Beifall ein erzwungener

und der Besuch, welcher schon bei der dritten

Vorstellung sehr abgenommen hatte, würde bald

noch spärlicher geworden sein, wenn man nicht

die unschuldige Kriegslist gebraucht hätte, die Oper
bei zwei festlichen Gelegenheiten, dem Allerhöch-

sten Namensfeste Ihrer Majestät der Königin und

beim ersten Erscheinen Sr. Maj. des Königs im
Theater nach Allerböchstdessen Rückkehr aus Ita-

lien, zu geben.

Im Ganzen ist diese Oper bis jetzt sechsmal,

das letzte Mal bei fast leerem Hause, gegeben wor-

den und die Meinung der Sachverständigen so

ziemlich allgemein dahin festgestellt, dass, wenn
sie sich ja auf dem Repertoir erhalten sollte, höch-

stens der schaulustige Theil des Publikums wegen

der Pferde und des Scblossbrandes am Ende des

isten Aktes noch einige Male hinlaufen wird; dass

aber ein paar gelungene Chöre und Lieder noch

lange keine grosse Oper ausmachen und die Inten-

danz, wenn sie Hrn. Marschner hier zu einer Re-
putation verhelfen will, bessere Werke desselben

vorführen muss , als diese sogenannte grosse Oper.

Ehe ich nun von der Darstellung des neu ein-

studirten Kreuzritter« berichte, muss ich noch der

Gastsängerinnen erwähnen, welche wir seit dieser

Zeit gehört haben, weil die zuletzt gehörte unter

denselben die Wiederaufnahme dieser Oper ver-

anlasste.

Im August hörten wir Mad. Fischer-Schwarz-

böck aus Carlsruhe, welche als Fidelio mit massi-

gem und aU Julia in der Vestale mit allgemeinem

Beifalle sang.

Im October besuchte uns Dem. Carl au« Ber-

lin, welche gegenwärtig in Stuttgart engagtrt ist,

und zeigte sich uns, nachdem sie als Donna Anna
im Don Juan wenig angesprochen hatte, in zwei

Darstellungen der Desdemona im Otello als eine

Digitized by Google



219 1835. ApriL No, 13. 220

«ehr vorzügliche Bühnensängerin in dem jetzt in

Italien geltenden Genre, was auch vom ganzen Pu-
blikum mit lautem Beifalle anerkannt wurde ; eben

so lernten wir an ihr in einem Concerte der mu-
sikalischen Akademie und in einer eingelegten Arie

im „Johann von Paris" eine brillante Concertsan-

geriu kennen.

Von der obengenannten Darstellung des Otello

ist noch zu erwähnen , dass Hr. Bayer den Otello

sehr gut sang und spielte, Hr. Hoppe aber, des-

sen Fleiss und Streben nach Ausbildung wir übri-

gens durchaus nicht verkennen wollen, für Partieen

wie Rodrigo aus dem doppelten Grunde nicht passt,

weil er einerseits im Vortrage italienischer Gesangs-

musik noch gar nicht zu Hause ist und andererseits

zu wenig Geläufigkeit besitzt, um solche Partieen

singen zu können. Wenn übrigens in Zukunft bei

jedem Werke, in welchem eine oder zwei Rollen

von andern als den bisherigen Darstellern gegeben

werden, auf dem Zettel, wie bei dieser so oft und

noch vor gar nicht langer Zeit gegebenen Oper ge-

schehen, die Worte „neu einstudirl" paradiren müs-

sen, so wird das überglückliche Münchener Pu-

blikum bald nur lauter Neuigkeiten zu sehen be-

kommen, denn es gibt wenig Opern unser« frü-

her ziemlich reich gewesenen Repertoirs, in denen

nicht jetzt eine oder zwei Rollen an andere Dar-
steller übergehen müsslen, und das mag wohl der

Hauptgrund der grossen Nachsicht sein, welche das

Publikum seit zwei Jahren gegen die Unzahl von

Rep«titionen und das wahrhaft magere Repertoir

an den Tag legt.

Im December und Januar horten wir Dem.
Pixis, Pflegetochter des bekannten Klaviervirtuosen.

Sie trat am eisten Abende in einzelnen Scenen und

dann dreimal als Romeo in Bellini's Capuleti e Mon-
tecchi und zweimal als Armando in Meyerbeer'a

Kreuzritter, welcher ihretwegen neu einstudirt wurde,

auf und erhielt grossen Beifall. Den Schluss ihrer

Gastrollen machte ein Pasticcio. Diese junge Sän-

gerin besitzt eine sehr schöne Altstimme, in wel-

cher zwar die verschiedenen Register noch nicht

hinreichend verbunden sind, die aber für die noch

sieht lange Zeit ihres Studiums und ihr jugendli-

ches Alter schon ziemlich ausgebildet ist. Mehr
aber als ihre Stimme ist jene Tiefe des Gefühls

zu schätzen , von der ihr Vortrag zeugt und die

sie bei fleissigem Studium zum Range einer vor-

züglichen Künstlerin erheben wird und muss, wenn
sie anders die Bescheidenheit im Heizen und nicht,

wie jetzt so häufig der Fall ist, im Munde trägt

und diejenigen, welche ihre Studien leiten, ihr be-

greiflich zu machen verstehen , dass selbst bei den
glücklichsten Anlagen die Tiefen der Kunst nicht

in ein paar Jahren und nicht spielend zu ergrün-

den sind, und daher ein Anfänger den ihm zu
Theil werdenden Beifall nur für eine Aufmunte-
rung und Aneiferung zu immer regerem Eifer in

seiner fortschreitenden Ausbildung ansehen müsse,

wenn er nicht Gefahr laufen will, auf halbem
Wege stehen zu bleiben oder in einer Manier
unterzugehen.

Die erste Vorstellung des Kreuzritters war
indessen ganz entschieden die bei Weitem wenigst

gelungene, welche wir von dieser schönen und
früher hier so gut gegebenen Oper jemals gesehen

haben. Hr. Bayer war unpässlich und seine Stim-

me völlig klanglos; weswegen er auch in der oh-
nehin für ihn zu tief liegenden Rolle des Gross-

meisters nicht genügen konnte. Dem. Pixis als

Armando war brav; aber sie konnte Vorgängerin-

nen wie eine Metzger-Vespermann und Schechner-

Waagen bei Weitem nicht erreichen. Dem. van

Hasselt, welche in der Rolle der Palmide eben-

falls mit dem Andenken an zwei frühere vortreff-

liche Darstellerinneu derselben, die Lalande und

unsere unvergessliche Sigl-Vespermann, zu kämpfen
hatte, muss sich an diesem Abende nicht recht

wohl befunden haben, denn sie war den grössern

Theil des ersten Aktes hindurch bedeutend zu hoch
in der Intonation, und ausserdem machte sie in

der ganzen Rolle so viele, keineswegs immer dem
Charakter angemessene Verzierungen, dass man oft

kaum die schöne und fliessende ursprüngliche Can-
tilene zu erkennen vermochte.

Der einzige Pellegrini als Sultan war, wie er

in dieser Gattung von Musik immer ist, ausgezeich-

net. Ausserdem waren in der ganzen Oper fast

alle Tempi schleppend und keine rechte Wärme
und Innigkeit in der Darstellung, so dass eine Art
von Langeweile sich des grössern Theiles der Zu-
schauer bemächtigte, welche nur durch den Spass

des zweimaligen Hervorrufens der beiden Sänge-

riunen, den die fanatischen Verehrer derselben dem
unparteiischen Publikum zum Besten gaben und der

denjenigen, weiche sich der frühern vortrefflichen

Darstellungen erinnerten, nolhwendig höchst ko-

misch vorkommen musste, einigermaassen gemil-

dert werden konnte.

Ueberhaupt ist in gegenwärtiger Zeit oft das
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Benehmen mancher Parteiführer und der, wie es

scheint, eigens aufgestellten Vorklatscher in unserm

Theater weit unterhaltender als die, grossentheils

nicht sehr gelungenen Vorstellungen 5 noch unter-

haltender aher ist es, weun man einige Tage nach

irgend einer bedeutenden Vorstellung, und noch

in lebhafter Erinnerung an dasjenige, was man
selbst gesehen und gehört hat, in hiesigen und
auswärtigen Blättern Recensionen liest, wo man
bei jeder Zeile versucht wird zu glauben, man
lese Phantasieen eines Fieberkranken.

Indessen geht leider, trotz alles gedungenen

Lobes in Zeitschriften und alles gewaltigen Her-
vorrufens bei den Vorstellungen, unsere Oper von

Tag zu Tag mehr abwärts. — Das Repertoir

dreht sich immer und ewig um 13 bis 1 5 Opern,

welche gerade bei der jetzigen Intendanz und Re-
gie Gnade gefunden zu haben scheinen, und we-
nigstens 25 der früher beliebt gewesenen Werke,
Worunter vielen das Prädicat der Vortrefflichkeit

gebührt, bL'ibcn jetzt unbeachtet liegen und schei-

nen der ewigen Vergessenheit übergeben zu sein.

Dabei ist man in der Wahl des Neuen, was zur

Darstellung gebracht wird, so wie jener altern

Opern, die man wieder neu einstudiren lässt, kei-

neswegs immer glücklich, sondern verfällt nicht

seilen entweder auf an sich weithlose Producle,

oder auf Werke, die für das gegenwärtig vorhan-

dene Sängerpersonale nicht passen und also den

Kenner unmöglich befriedigen können. — Im
Sänger-Personale sind ausserdem enorme Lücken
und es fehlt z. B. weiter gar nichts, als:

eing erste Sängerin für hochtragische und <le-

clamatorische Partien

;

ein erster Tenor, der mit dem wirklich zu viel

und unzweckmässig angestrengten Bayer alteri-

ren könnte;

ejn erster Bass-BufTo;

ein guter Bariton, der im Stande wäre, als Sän-
ger den quiescirten Mittermayer zu ersetzen.

Dass bei einem so mangelhaften Personalstande

es nur einer länger dauernden Unpässlichkeit des

einzigen ersten Tenors oder ersten Bassisten, die

wir haben, bedürfte, um der ganzen Opernherr-
lichkeit ein Ende zu machen, das gegenwärtige Re-
pertoir auf Null zu reduciren und die Vorstellun-

gen einstellen zu müssen, begreift jedes Kind uud
nur diejenigen scheinen es nicht einsehen zu wol-
len, welche unablässig bemüht sind, den sichtbar

mit jedem Tage mehr und mehr zunehmenden Ver-

fall unserer Hofbühne durch unverdientes Lob zu

bemänteln und der Welt wohl gar denselben als

eine fortschreitende Verbesserung aufzuschwatzen.

(BwchluM folgt)

Mailand (Teatro alla Scala). Der diesjäh-

rige Herbst-Cartellone war äusserst glänzend. Un-
ter den Hauptsängern vier Prime Donne (die Ma-
libran und ihre Schwester Ruiz, die Manzocchi und
Demery), zwei Tenore (Reina und Poggi), vier

Bassisten (Carlagenova
, Negrint, Galli, Marini),

sodann acht Secundärsänger uud 4 o Choristen. Das
Balletpersonal hat 5 erste Tänzer, 10 Mimiker,

|

49 Individuen von der k. k. Tanzakademie, 20 Bal-

1 lerini di mezzo carattere, 24 Ballerini di concerto,

! 80 Comparsen, eine Militär-Bande; man denke
sich hierzu das grosse prachtvolle Theater und
mache sich einen Begriff von der Mailänder Scala

:

sie ist mit einem Worte, wie S. Carlo in Neapel,

die Peterskirche mit dem Vatican in Rom und so

vieles Andere in Italien, colossal zu nennen.

Man begann die Stagione am 16. Aug. mit
der neuen Oper: La Casa disabitata v. Hrn. Rossi,

welche, ein Terzett im 2ten Akte abgerechnet,

Fiasco machte. Wenn der wahre Musiker beim
ewigen Einerlei der heuligen nichtssagenden italie-

nischen Oper, beim Anhören derselben im Thea-
ter gleichsam auf dem Pranger steht: so bemitlei-

det man andererseits manche Correspondenten in

deutschen Blättern, die sogar Alles schön in ihr

Gnden ^wollen und gar Vieles von ihr zu sagen

wissen. Von der Casa disabitata ist besser ganz
zu schweigen. Nachher gab man Ricci's Chiara

di Rosenberg (im Ganzen nicht am Besten) und
Scaramuccia , welche Oper abermals, bei all ihrer

Armuth, grosses Glück machte und häufig die

Bühne passirte; sodann Ende September und im
Ocl ober mit der Mali brau Norma, Sonnambula,
Capuleti und Otcllo.

Hinsichtlich der, Künstler sind die Mamxocchi
und Demery zwei köstliche Buffosängerinnen (er-

stere mit keiner trefflichen , letztere mit einer herr-

lichen Stimme); Poggi (neu für Mailand) im Gan-
zen ein guter Tenor, er Will aber Rubini und Da-
vid nachahmen, forcirt dabei die Stimme, dann
geht's nicht gut; Reina ist bekannt, ebenso Carla-

genova, welcher Letzterer ziemlich monoton ist

(man gucke ihm ja nicht in's Gesicht, wenn er lei-

denschaftlich singt); Negrini war unpasslich; Galli
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ist stets der angenehme Buflb nobile; die Ruiz

würdig, ihrer Schwester an der Seile Seite zu ste-

hen. Und die Malibran? Diese Gesangsheldin,

Mezzo Soprano und Contralt zugleich, wetteifert

in Schwierigkeiten mit den Instrumenten, versteht

aber den gehaltenen Gesang (canto spianato) eben-

falls gut vorzutragen, macht recht niedliche Din-

gerchen und ist verschwenderisch mit Verzierun-

gen. Gelingt ihr aber auch Alles? Nein. Singt

sie immer vortreffllich ? Nein. Ist das, was sie

singt, etwas Ausserordentliches? Nein. Macht sie

zuweilen in Gesang und Artion auch nicht schöne

Sachen? Ja. Aber die schöne Stimme, ihr grosser

Umfang und Geläufigkeit, die gute Aussprache und

der ihr zu Gebote stehende Gesang, diese seltene

Vereinigung stellen die Malibran in der gegenwär-

tigen, an trefflichen Sängerinnen so armen Epoche

auf die höchste Stufe. Ein für allemal bleibt sie

ein seltenes musikalisches Talent, das aber schwer-

lich je von Gegnern frei sein wird, und wie es

mit dem Laiida finem aussieht, steht zu erwarten.

Sonderbar haben ihr diesmal die ersten Vorstel-

lungen in der Norma , Sonnambula und Capuleti

nicht gelingen wollen ; in beiden letzten Opern ge-

fällt sie eigentlich nur stark in der letzten Scene,

und im Otello im letzten Akte, wo also der Bei-

fall am geräuschvollsten ist. NB. Die Capuleti hatte

mehre eingelegte Stücke und der letzte Akt war
ganz von Vaccaj, das beste in der ganzen Oper.

Prag. Zum Vortheile des Hrn. und der Frau

Podhorsky wurde Spohr's Jessonda neu in Scene

gesetzt und hatte natürlich dasselbe Glück, wie

bei ihrer ersten Erscheinung, da die beiden weib-

lichen Hauptparlieen so vortrefflich , wie immer,

mit Dem. Lutzer und Mad. Podhorsky, welche

diesmal alle ihre frühern Darstellungen dieser

Rolle übertraf, besetzt waren und die männli-

chen zweckmässiger als sonst repräsentirt wurden.

Hr. Pöck imponirte als Tristan ; Hr. Strakaly

(Dandau) übertraf seinen Vorgänger weit, wenn
gleich mehr Würde zu wünschen gewesen wäre;

Hr. Demmer hat zwar nicht den jugendlichen

Schmelz der Stimme für sich, doch entschädigt

sein Nadori durch schönen und kunstreichen Vor-

trag; Hr. Podhorsky hatte bescheiden die kleine

Rolle des Pedro Lopez übernommen, die er sehr

brav durchführte. Die äussere Ausstattung war
lobenswerth

,
obgleich manche arge Costümefehler

vorgingen, wohin vorzüglich Nadir's Schnurrbart (!)

gehört. Der Beifall war abermals enthusiastisch.

Literarische Notizen.

Abhandlung Über den fugirten Contrapünlt, von

Angelo Morigi, ehemaligem Director de* Or-
chesters am Hofe zu Parma. Leipzig , bei

Brcilkopf u. Härtel. Pr. 12 Gr.

Das Fugenstudium aus grössern, ausführlichen

Werken macht Vielen nicht wenig zuschaflen; die

Menge der Regeln und noch mehr der Nebenbe-
stimmungen verwirrt gewöhnlich, anstatt cur Klar-

heit zu führen. In dieser Abhandlung ist eben nur

das Nothwendige so schlicht und deutlich im Texte

und in den Notenbeispielen, dass es uns vielleicht

manche Kunstjünger danken, wenn wir sie an die-

ses Werkchen, als an ein sehr nützliches, erinnern.

Theorie der Stimme v. Dr. K. F. S. Lislovius,

ausübendem Arzte in Leipzig. Mit einer Ku-
pfertafel. Ebendaselbst. (8.) Pr. 12 Gr.

Das Buch ist nicht blos von geschichtlicher Be-

deutung, sondern es bleibt noch immer ein Haupt-
werk über diesen wichtigen Gegenstand , der nicht

allein Aerzte, ja vielmehr alle Sänger, hauptsäch-

lich die Gesanglehrer, zur nähern Bekanntschaft

antreiben sollte. Der Nutzen, den es gewährt, ist

überall von den .erfahrensten Männern anerkannt

worden, so dass wir es uns zur Pflicht machen,

den Sängern und Lehrern unserer Zeit es von
Neuem angelegentlichst zu empfehlen. Wer das

Gute, das so leicht zu haben ist, vernachlässigt,

schadet «ich selbst. Im Drange des Neuen wird

Vieles vergessen, dessen Festhaltung Segen brin-

gen würde. Darum erinnern wir.

Druckfehler: S. 1 CG Z. 17 T. O. ÜM denen »U die.

(Hierin d.t Int«Uif.«»s-BUtt No. III.)

t

Leipeig, bei Breitkopf Und Härtel. Redigirt von G. IV. Fink unter »einer Verantwortlichkeit.
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Anzeige
roa

Verlags - Eigenthum.
Verlage nächstens mit Eigenthums-

dem musikalischen Nachlas.»

to n

Bernhard Klein.

I. „Der Gott und die Bajadere",
Gotha.

a. Zwei Gedichte vom Gölhe, „ MI g n on.lied nad
Sehnsucht».

S. ,,Ritter Toggenburg", Ballade roa Schiller.

4. Sehaaucht nach Habe: „Im Arn der Lieb«

ruht aicb'a wohl."

Sä'mmtlich für eine Singalimme mit Begleitung de* Pia-

anfoite und sur Aufnahme in das O r i g i a al- G e a a n g

-

Magazin benimmt.

Elberfeld, im Min i83S.

F. fV. Betthold.

Anzeigen,
Anzeige für Freunde de« Gesanges.

Im Verlage der Un»

Jahres

:

Der Minnesänger,
der sweite Jahrgang dea maaikaliachen Unterhaltungsblatte«,

and swar jede Woche eine Nummer. Jede derselben ent-

halt ein ausgezeichnete! Gesangstuck , mit Begleitung dea

Klariere oder der Guitarre. Die Auseenselte des Bogeas

enthält unterhaltende and belehrend

stünde der Musik.

Dieses Blatt, das erat« dieser Art in

sich noch beaondera durch den ä'uaaarst billigen Preis

6 fl. für d. Jahrg. roa 5 a Kummern, au einem Bogen

Alle soUde

Probe-Blatter

darauf an.

Mains, im Ji naar »855.

S. Schotf* Sohne,

GrosshersogL Hess. Hofmnsikhand lnag.

Darm Stadt. Drei Harmonika'« aus buhmischen Gl aa-

lt d bisf bis 3, die.

T und die dritte eiaea Umf. vom kleinen d bia 3 hat, aind

hier au den billigsten Praiaen an verkaufen. Bemerkt

wird, dsss die beiden ersten Inatrumente einen toi™ glich

schönen Ton und gleiche Stimmung haben. Kauflustige be-

sieh in portofreien Briefea an dea Grosshersogl.

Warnung und vorläufige Erklärung.

Seit dem 1. Mira d. J. verbreitet die Oberlladliche

Buch-, Kunst- und Musikalienhsadlung von Dunst u. C'p.

in Bonn Anaeigen einer tou ihr Teranstaltstan sogenannten

Pfennig -Auagabe der beliebtesten Strauss'schen Taaae fuj-

Pianofortespieler mit dem speciellen Titelt

Moderne Tänze von Johann Strauss,

Als Mitverleger für den Umfang des Preussischen Staats

der in T. Haslingers Verleg in Wien eraebieaeaan und

noch erscheinenden Originalausgaben der Strauss'schen Tfaae
warne ich aowohl das resp. Publikum als die rechtlich den-

kmdea Buch- und Musikhandlungen vor dieser Ausgabe,

weil sie

a) entweder nur offenbarer und förmlicher Nachdruck
aein kann, gegen welchen ia allen Staaten, wo sol-

cher geaeulich verboten ist, die Verfolgung der Ge-
setze Ton selbst eintreten muss, oder

b) nur ein, um das Gesetz gegen dea Nachdruck au um-
gehen, Terstiimpertes und die Originalausgaben ver-

drehendez uud unvollständiges sogenanntes Arrangement
sein kann , welche, ohne Bewilligung dea C o m-
po nisten oder der rechtmassigen Verleger veraast«l-

da es allen und jeden Civil-
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t, ebenfaile die Hülfe dar Ce-

, *tio.'. ua&geeucht werden wird.

Ea find daahalb bereits die nöthigen Schritte geechehen

und ea unterliegt keinem Zweifel, du* dieaea unrecntmäeaige

Unternehmen in aBinom Entstehen unterdrückt

keinen Fortgang haben wird. Weiterei

berichten TOr.-

Berlin, d. x5. Mira 1 835.

T.

Ankündigungen.

Im Verl. de* Unteraeichnelen «oll bia Oatern i

Hymne:
„Z<*tet den Herrn, ihr Himmel! etc.

u

für

2 Minnerchore
neblt jbligater Orgelbregleitang.

ron
Ernst Richter,

at .rang. Scbullidaer-SeaaJ

Op. io.

Part. Snbaer. Pr. I a| Sgr. Singet. Subacr. Fr. 7| Sgr-

Ledenpreia i» Sgr. Ladenpreia i5 Sgr.

Daa Anschaffen dieaea Werkcbena, Uber denen Werth

ich miel je Je» Urtheita enthalt« , weil die frühem Arbeiten

dieaea Componietea die gerechteate Anerkennung gefunden

haben, au erleichtern, wühle ich den Weg der Subecription

und stelle den Prent für Suhaotibbnten für die Partitur auf

ia£ Sgr. und für die S i n g * ti m m e n auf f\ Sgr.

" tter TJnterachiea dieeer Prnie« an den oben —
-beim Scheinen dea Werken

dafür sprechen,

Componiäten iat,

breiten.

; Dki Saaten der map. Sub.cribeaten •ollen dem Werk«

Targedruckt werden, und um dien yollatludig «u erreichen,

wird ee nothwendig, dea luaaeraten Termin aur Subacriplion

' auf den l iten April dieaea Jahre»

(eaUnaUrteti. Jede eplter eingehende BeeteUnng kann un-

bedingt au äamSubacripÜoBapreiae rieht berackeicMgt werden.

Papier , Druck nnd inaaere Aueetattun*: Terapreche ich in

der bei meinen fi

DresUu, im Febr. i835,

Carl Crank,

)

3ub«oriptiona-Eialadaiig

.Tier Werke, für MiUuir-Mnaik komponirt ron

H. Nenmann, MnaikdireJtlor beim a Säten König!. Preuea.

12

a. iL, welche bd F. I. Mon.
ponr in Bonn eracheinen.

*

i| Ourerture mit Fuge. Op. St«

aeai ron Preuaaen am Soften October i833. Op. 3a.
(Eine grc.ia.ie Fantaiaie.)

5) Groaae Fantaiaie. Op. 33.

4) Variationen. Op. 34.

ner Subaeriptiona-Preia auf obige rter Werke iat ein

Friedrlcbed*or oder 5 Thrr. 16 gOr. Sicaaiack.

Eime In koatet Thlr. Cr.

die OuTerture a —
die Rheinfahrt 3 ta

Groaae Fantaiaie ." 3 in

Variationen. • S —

-

Die Zeit der Subacriplion iat bia aum i rten Juli 1 835

fealgeeetst. Die Namen der geehrten Subacribenten werden

Vorgedruckt und beim Empfange der Expl. beaahlt.

Subacriptionen bittet man an Breitkopf u. Hirtel in Leip-

aig oder an F. J. Mompour in Bonn portofrei einauaenden.

Wer H. Neumanna Militair-Mueik kennt, den wird die

In Commiaeion ron Riegel nnd Winnen in

berg iat erachiene

Wi«
rangen

Leben". a4 K>.

Köhler, C, Auch einStrauaa! Znm Carneral i835 ge-

wunden. Walaer für daa Fianoforte der Geaellac

de« Muaenma in Nürnberg gewidmet. 36 Kr.

'ich, A. (Org. an Rothenburg), 7 COUtrap. Verände-

rungen über den Choral: „Ich eterbe tiglich und mein

Neue Musikalien,
a *

welche bei

Breitkopf u. Härtel in Leipzig

erachienen a i n d.

Thlr. Cr.

Moaart, W. A., Don Juan erränge" p. Pfte. i

4 meine par F. de Boyneburgk 4 —
Hunten, F., La petite Soiree, 3 Quadrille* d«

Contredanae p. Pfte. er. acc d« Fiat« on

Violon ed libitum. Op. ji. Lhr. 1. a. S. 4 —. 1»

Mendelaaohn - Bartholdy, F., 3 Concert-

Onrerturen in Partitur.

No. 1 . Der SommernachUtranm a —
- a. Di« Fingala- Hohle 1 8

- 5. Meereeatill« und glückliche Fahrt. 1 16

Bohrer, A„ Concerto de Violon ar. Orch. Op. 5o. 5 —
Onalow, G., Sem« Sinfonie 4 grand Orchnatre . . . 4 —
Chopin, F., Schern« p. Pfte. Op. ao I —
Hauptmann, M., 6 demtache Lieder mit Pfte.

Op. aa — 1*

I

Leipzig, bei ßreittopf und Härtet
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 8*" April. NS. 14. 1835.

G esanghildung twesen in der Schweis.

vin.
Der mehr als vierstimmige Chorgesang.

13er vierstimmige Chorgesang ist so wesentlich im
Organismus der Menschheit begründet, dass auch

der vierstimmige Tonsats in unserer objectiv ge-

wordenen Kunst als das äusserliche Nachbild des

innern Wesens, als der wissenschaftlich und künst-

lerisch fixirte Ausdruck dieses Wesens erscheint.

Lässt man diese Wesenhafligkeit unbeachtet, so ist

die Ueberschreitung der V ierstim migkeit der künst-

lerischen Intention nach ein Uebcrgreifen in das
1

Gebiet der Instrumentalmusik. Mit mehr als vier

Stimmen möchte man, gleichwie mit vermehrten

Instrumenten, ein Orchester gewinnen; man möchte
j

vocalisch- symphonisch wirken. Allein ewig blos

auf viererlei Tonmaterial beschrankt, bleibt man i

damit hinter der Instrumentalmusik immer mehr
zurück , je mehr dort von Zeit zu Zeit durch neu

erfundene Instrumente auch neue Tonmaleriale ge-

wonnen werden, welche die Vielslimmigkeit unter-

scheidbarer und dadurch das Kunstwerk anschau-

licher, auch polyphonisch reichhaltiger machen,
wenn der Componist alle die materiell verschie-

denen Instrumente verschiedentlich zu contrastiren

vermag. Es ist hingegen in der Vocal-Composilion

über die Vierstimmigkeit hinaus nur der Gewinn
ku erlangen, den eine reichere Harmonie gewährt,

die jedoch nicht etwa auch eine reichere Poly-

rhythmie mit sich führt, weil eine Stimmführung
von mehr als vier Stimmen, deren jede ihren ei-

genen Rhythmus hatte, so schwierig ist, dass sie

höchstens bei Sebattian Bach und auch bei diesem

nur stellenweise, obwohl an kurzen Stellen häufig,

angetroffen wird.

Was kann man nun künstlerisch mit Ueber-
schreitung der Vierstimmigkeit in der Vocalcom-

ion wollen, was für Kunstsdiöpfung , Kunst-

3 7 .

bildung, Kxxxutwirhung und Katistverbreitung ge-

winnen? Der doppele hörige Gesang gehört hier-

her nicht, denn er ist nur eine Verdoppelung, nicht

eine Ueberschreitung der Vierstimmigkeit. Betrach-

tet man ihn da, wo die beiden Chöre zusammen-
treffen, als einen achtstimmigen, so ist er als sol-

cher nicht durchzusetzen, denn selbst bei S. Bach
laufen häufig, ja meistens, die beiden Basse, oft auch

die beiden Discante mit einander, und so wird

die angestrebte Kunslgrösse hier zu einer falschen.

Die Mystiker, weiche, den Srhöpfungsgesetzen

nachforschend, die „Qualität der Zahl" suchen und

ihre Forschungen bis in's Concrete (eigentlich Con-
cret-Allgemeine) treiben, was denn bei ihnen „Sig-

natur der Dinge" heisst , messen der Vierzahl ei-

nen constitutiven Charakter, also wirklich Quali-

tät bei. Dergestalt finden sie in den vier Elemen-

ten die Constituenten (Träger) der äussern Schö-

pfung. Untersucht man hier wie anderwärts, ob

in den Ansichten und Aussprüchen der Mystiker

etwas Vernünftiges stecke, so kommt man gleich in

Gefahr, von den Vernünftigen den Mystikern auch

beigezählt zu werden, und zwar in dem Sinne, als

Ihäte man, wie jene oft thun, auf die Intelligenz

Verzicht. Auf diese Gefahr hin — und bei der

Aussicht, dass diese Blätter, als die Annalen der

Tonkunst und Kunstwissenschaft, in künftigen Jah-

ren auch noch werden gelesen werden, wo die My-
stik zur Vernunft und die Vernunft zur Mystik ge-

kommen «ein wird — muss hier, logisch einfach

und ohne alle mystische Verbliimung, gesagt

den: Die Mystiker haben recht) die Philosophie

stätigl's, und Meister Wagner hat mit seinem

tradischen System auch recht, obschon er, wie 1

bei uns zu sagen pflegt, „über die Schnur gehauen",

indem er vom Allgemeinen nicht blos zum Concret-

Allgemeinen, sondern wirklich zumConcreten hin-

unterstieg (was er gerade hier in diesen Blattern

auf eine belustigende Weise that, als er die vier

14
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Octaven nnscrs Klaviers für absolut ausgab, zur

Zeit, wo wir schon sechs und eine halbe halten).

Die Vierzahl dringt überall ein und durch, wo das

Frincip der Mathematik in objectiver Darstellung

künstlich gesteigert erscheint. Dergestalt sehen wir

sie im Gebiete der bildenden Kunst, je mehr sich

diese steigert, an jedem Gebäude, jndem Thurme,
selbst an einem runden, der, um rund zu sein,

sich dem Auge nach allen vier Seiten gleich zei-

gen muss — und indem ich vom Schreiben auf-

blicke, sehe ich sie da, wo die nicht ästhetische

Kunst blos dem Bedürfnisse dient, an meinem Ti-

sche, meinen Stühlen und den vierfach-mehrfach

durchkreuzten Fenstern.

Im ästhetischen Kunstwerke aber wird die

Vierzahl durch incommensurable Bestandtheile um-
spiel; und so durch illusorische Zuthaten ästhetisirt,

die der Verstand als solcher nicht zu begreifen,

die Phantasie aber zu ergreifen vermag. Dabei

ist die Aufgabe des Componisten, durch solcherlei

ästhetische Zuthaten die Vierzahl und damit die

Commensurabilität nicht zu verwischen. Vermag
er dies, so dient er dem mathematischen Sinne

und der Kunstanschauung zugleich, und die Wir-
kung ist eine kunstästhetisch ächte.

Man mag diese Einleitung weit hergeholt,

möge es aber damit entschuldigt finden, dass ich

die Theilnahme eben auch weit herholen möchte.

Ich möchte die Kunstkenner, Kunstprüfer u. Kunst-

lichter zu einem Gastmahle einladen, einem be-

scheidenen zwar, an meinen breiten Volkstisch, auf

welchem ich denselben jetzt neue Kunstgattungen
aufzutischen habe, wovon Einiges, wenn auch mit be-

scheidener Würze, vielleicht hinlänglich schmack-
haft befunden wird, um bei den Vornehmen auch,

etwa zum Nachtisch, aufgetafelt zu werden.

Jenes grosse Schöpfungsgesetz auch in meine
kleinen Kunstschöpfungen übertragend, weise ich

nun nach, wie ich, mit schuldiger Ehrfurcht vor

der immanenten und eminenten Constitutivilät der

Vierzahl, die Vierstimmigkeit im Hinausgehen über

dieselbe ästhetisch behaupte nnd zwar in Beziehung

auf das Organische (dem menschlichen Organismus
Inwohnende), das InstrumenUlische (die instrumen-

talische Wirkung in obigem Sinne) und das Har-
monische, und das Alles sowohl zum Behuf der

Kvnsterweiterung (in der Compositioo), alz der

Kuasiverbreitung. (im Kunstleben).

Von den neuen Kunstgattungen führe ich zu-

erst vor: den fünfsUmmigea Cantu*-firmm-Chor.
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Man hat seit Luther vierstimmige Cantus-firmus-

Chöre, und allerdings qualificirt das Hinzukommen
einer fünften Stimme die Kunstgattung noch nicht

zu einer neuen. Die Neuheit muss zunächst in der

Form liegen, und diese unterscheidet sich folgen-

dermaassen von der frühern. In dieser macht man
eine der vier Stimmen, gewöhnlich die Oberstimme,

den Discant, zum Cantus firmus und figurirt die

drei andern Stimmen dazu. So bilden zu dieser

vorherrschenden Oberstimme die drei andern eine

Art von untergeordneter Fignral-Begleitung ; man
will damit die stabile Melodie mit harmonisirten

Verzierungen polyrhylhmisch ausschmücken. Dar-
aus entsteht (aber das Missverhältniss, die Missform,

dass nicht alle vier Stimmen im Kunstwerk und in

der Kunstwirkung gleiche Wesenhaftigkeit erhal-

ten, wie sie in der Natur liegt. Diese gleiche We-
senhaftigkeit wird hingegen in der neuen Form be-

hauptet und durchgesetzt, alle vier Stimmen sind

gleich wesentlich figurirt. Der Cantus firmus wird

der Knabenstimme zugetheilt, wird bei ziemlich

hoch stehender Choralmelodie je nach Beschaffen-

heit um eine Secunde, Terz oder Quarte tiefer ge-

stellt, so dass die beiden weiblichen Stimmen im
Durchschnitt darüber hin, die beiden männlichen

darunter hinschreiten. So verflochten ist Choral

und Figural gleich wirksam, die naturgemässe Vier-

stimmigkeit ist kunstgemäss gerettet, und was der

Zahl nach darüber hinaus Hegt, zieht sich der

Darstellung nach mitten durch. Reizerhöhend ist

dabei das der Knabenstimme, vorzüglich da, wo
sie in Brnsttönen zu singen hat, eigentümliche,

sich von der weiblichen Altstimme merklich un-

terscheidende Tonmaterial; es ist compacter, kör-

niger, als diese, und ist dadurch geeignet, den Cho-

ral durch alle Figural-Verflechtungen und UmWi-

ckelungen hindurch recht eindringlich zu machen.

/.ttther müsste, wenn er wiederkäme, diese

seinem Sinn und Geschmack finden. Er hat die

ästhetische Bedeutung des Cantus - firmus - Chor*,

auch in jener mangelhaften Form, zwar nicht theo-

retisch erkannt, aber vermöge seines mächtigen

Genies deutlich geahnt Er fand nichts schöner,

als wenn „die Stimmen um den schlechten Tenor

(Cantus firmus) herum singen und springen und

gleichsam einen himmlischen Tanzreihen fuhren."

In diesen Genieworten liegt der kunstphilosophisch

tiefe Sinn, dose Idealität mit Popularität in eben-

demselben Kunstwerke verbunden , da« Schönste,
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dass et etwas Himmlisches sei: und in der That!

es gibt ja nicht Schönere«, nicht Himmlischere«

euf Erden, als wenn die Kunst-Ideale, vollends in

religiöser Richtung, zum Eigenthum des Volkes

werden, wenn da, wo ea einmal eine Volkskunst

gibt, wie sie un«er Volk an seinem herkömmli-

chen Choral wirklieh hat, diese im Volke, und
es mit ihr, idealisirt wird.

Alle jeuigen Lutheraner, da« heisst hier, ab-

gesehen vom Religiösen, vollends vom Confessio-

nellen, die Männer de« Volk«, welche dem Volks-

manne Luther nachfühlend für'« Volk denken und
wollen , leben und atreben , und deren' Herz , wie
einst Luther», dem kommenden Geschlechte mit er-

höhter Wärme entgegenschlägt, müsaen ein Kunst-

bilduogsmittel willkommen heissen, das sich für
Jung und Alt, für die kaum mündigen und für

die völlig mündigen Sänger zugleich eignet, so

das« dadurch eigentlich twei Generationen zusam-
men die Kunst, und zwar eine nach Form und

Gehalt hoch stehende, ausüben und darstellen.

Indem ich hier ein Probestück mittheile, ver-

wahre ich mich ausdrücklich dagegen, als wollte ich

die objecti ve Anpreisung dieser Kunstgattung als eine

«ubjective Anempfehlung meiner Composition an-

gesehen wissen. Mögen Andere sich in eben dieser

Form versuchen; leisten sie Besseres, desto besser.

Zur Mut Heilung wähle ich ein Stück, worin

der Discant die Nachahmung de« Lantus- firmus,

Zeile für Zeile, in der obern Octave enthält. Man
kann diesen von Mädchen mitsingen lassen, und
man versucht es vielleicht hier und da, wo neben

einem gut organiairten Sängerverein auch eine gute

Singschule vorhanden ist, und veranstaltet so mit

einem vollständigen Doppclpersonal von Jung und

AU eine Probeaufführnng. In andern solchen Cantus-

firmus - Compositionea «teht der Cantus firmus im
Durchschnitt nicht so tief; er steigt nicht unter das

eingestrichene c hinunter, so dass die Mädchen ihn

auch mitsingen können. Doch müssen jedenfalls

Knaben dabei sein, um die Tonmasae kräftig ge-

nug zu machen , die bei einzelnen Tönen beinahe

so stark sein darf, als der Ton (Accord) der vier

Figuralstimmen im Zusammenklange.
Bei einem Chorpersonal, das im Toneinsetzen

(nach Pausen) und im Rhythmisiren nicht die Ge-
nauigkeit besitzt, welche unsere auf die Rhythmik
gebaute Methode gewährleistet, mag die Orgel zur

Einübung gebraucht werden, wobei der Organist

die vier Figural«timmen Ton für Ton zu «pielen

hat. Zum wirklichen Gebrauch bei der Auffüh-

rung müssen wir uns aber die Orgel verbitten, da

sie durch ihr gleiches Tonmaterial das in den Men-
schenstimmen Vierfach - Ungleiche verwischt, das

Laut-Colorit der Vocale, diesen lieblichen Reiz

der individuellen Menschenstimmen, entfärbt und

eben «o im Schwelltonweaen das gefühlanspre-

chende Wogen der Tonergiessung durch ihre sta-

bilen Töne (durch immer gleichstarkes Forttönen)

zum Theil aufhebt; durch welches Alles sie die

Menschenstimme, als solche, für die Wirkung
entmenschlicht.

Es darf hier die Hoffnung ausgesprochen wer-

den, dass auch mit dieser Kunstgattung ein Reitrag

geliefert werde, den kirchlichen Volksgesang selbst-

ständig, vom Instrumentalwesen frei zu machen,

und es mögen die schon einmal (in der Vorrede

zum Choralwerk) angeführten Worte eines Zür-
cher'schen Landpfarrers auch hier stehen , da sie

ein Cultur-Gesetz aussprechen. Als in seiner Ge-
meinde, wo der Figuralgesang schon ziemlich im
Flor war, eine Orgel angeschafft werden sollte,

legte er den Bibeltext: „Ihr sollt sein lebendig«

Steine" so aus: „Ihr sollt sein eine lebendige Orgel."

Der nächstfolgende Aufsatz wird die Darle-

gung einer zweiten neuen über die Vierstimmigkeit

hinausgehenden Kunstgattung enthalten.

Hone Georg NägeJi.

K i c h e n u> e r i e.

Hymne: „Jehova, Dir frohlockt der König 11
,

achtatimmiger Männerchor mit Begleit, von

Blasinstrumenten, Pauken tu Contrabass, für
das Gesangfest des Märkischen Gesangvereint

im Juni i854 componirt von Frdr. Schneider.

Op. g4. Berl., b. T. Trautwein. Part. Pr. }TUr.

Die doppelchörige Hymne, deren Text den

Psalmen entnommen ist, wird mit starker Sänger-

besetzung überall trefflich wirken, was sie auch

schon bewiesen hat. Der rhythmische Wechsel
der einzelnen Abtheilungen ist bestens besorgt, die

Slimmenfuhrung ist so fliessend, dass die gelungene

Ausführung für ton- und taktfeate Sänger, wie

man sie in allen teutschen Provinzen in der Regel

findet, besonder« in solchen Vereinen, auch keine

bedeutende Schwierigkeit haben kann; ohne alles

Gesuchte schreitet «ie kräftig einher, erquickt durch

melodisch sanften Zwischensatz und geht nach ei-

Digitized by Google



231 1835. April. No. 14. 232

nigen Einleilungssatzen in eine klare, nicht über-

künslliche Fuge über, die in ihrem Fortgang sich

hebend im einfach volltönenden Schlüsse schön be-

friedigt. Am vorteilhaftesten wird sie freilich dann

wirken, wenn die dazu geliörigen Blasitisti um» nie

besetzt werden können; es sind 4 Horner, 3 Po-

saunen, a Trompeten und Pauken. Der Con ra-

bass darf nicht fehlen. In Ermangelung der üias-

instrumente hat der Verf. eine Orgelbcgleitung der

notwendigsten Stellen gesetzt, welche für ajSgr.
besonders zu haben ist. Iu dieser Orgelstimme

ist die Registrirung genau angegeben. Geschicht-

lich bemerken wir nur , dass die Hymne für das

Männergcsangfest in Weissenfeis geschrieben wurde,

das a!#er im vorigen Jahre nicht zu Stande kom-
men konnte. Zur Empfehlung des Werks hau-
chen wir weiter keinen Zusatz. Die Stimmen sind

gleichfalls gedruckt, wie wir sogleich sehen wer-
den. Es sind nämlich erschienen:

Klassische Werke älterer und neuerer Kirchen-

musik in ausgesetzten Chorstimmen. 17. Lief.

Der Messias, Oratorium von G. F. Händel.

Berlin, bei T. Trautwein. Pr. i TV Thlr.

Desgleichen 18. Lief. Hymne v. Frdr. Schneider.

Op. 94. Ebendaselbst. Subscr.-Pr. 10 Sgr.

Ucber diese Stimmenausgaben ist bereits hin-

länglich gesprochen; das Publikum kennt sie. Es
hat sich nichts daran verändert.

Hymiei „Wo ist, so weit die Schöpfung rei:hl",

vierstimmiger Männerchor mit Begleitung von

Blasinstrumenten, Pauken u. Contrabass, für
das Gesangfest des Märkischen Singvereins im
Juni i854 componirt — von A. Neilhardt.

Op. 98. Ebendaselbst. Preis des klatierausz.

i5 Sgr.j der Chorstimmen 5 Sgr.

Ein wohlklingender Gesang, der sich sehr

leicht auffassen und ausführen lässt, weil er in der

Erfindung durchaus nichts Eigentümliches hat we-
der in Melodie, noch Harmonie, folglich sogleich

zum Ohre spricht und das allgemeine Gefühl auf-

ruft, ohne dass etwas Besonderes in Anspruch ge-

nommen wird. Fördern solche Werke auch die

Kunst nicht, so sind sie doch gerade darum nicht

Wenigen um so erwünschter, je weniger sie vor-

aussetzen. Für manche Bildungsstufen sind der-

gleichen Arbeiten von grösserm Nutzen, als dieje-

nigen, die nur allein die Kunst, nicht auch das cur

Kunst zu erziehende Volk meinen , ihnen zugeste-

hen wollen. Grosse Sprünge sind nun einmal meist

schädlich und Flügel sind den Meisten niclit ge-

wachsen. Man ratiss methodisch aufwärts führen.

Eine Anregung, eine gewisse Sammlung des Cc-
fühls auf ein noch unbekannte* Höhere wird auf
eine dem angedeuteten Standpunkte angemessene

Wrisc dadurch bezweckt. Dutum verwerfen wir
auch dergleichen Gesänge nicht, rathen vielmehr,

auf sie aufmerksam zu sein und sie da klüglich zu

;

gebrauchen, wohin sie gehöron: nur nicht länger

1 auf diesem Standpunkte stehen zu bleiben, als es

die Lage der Sache mit sieh bringt. Aus diesem

Giunde ist es uns hier auch recht, wenn wir Drei-
und Vierstimmiges willkürlich wechseln sehen, weil

diese nur zu viel gebtätichliche Satzweise die Leich-

tigkeit der Ausführung vermehrt. Der Text selbst,

viel wiederholt, ist von einer ReschatTenhcit, dass

er nur im Allgemeinen, ohne besonderes Eingehen

in denselben
,
angesehen sein will; er würde sonst

offenbar verlieren. Man höre die ersten Zeilen

und urlheile selbst:

Wo iit , mo weit die Schöpfung reicht,

Ein Hild, du Dir, o Ilocluier, gleicht?

Doi Du dei Himmelt Zelt bewolintt,

Nur(?) unter Serapionen tlironit u. *. w.

Das Erste sagt mindestens nicht viel und das Zweite

etwas Falsches. Was für ein Gott wäre das, der

nur unter Seraphim thronte? Die Erde ist sei-

ner Füssc Schemel und allgegcuwärlig ist unser

Gott mit seiner ganzen Kraft, .~in V?.trr Aller,

der mit und bei uns ist.

Nachrichten.
München. (Beschluss.) Im Bereiche der Con-

certrausik ist ausser einer höchst gelungenen und

dpm trefflichen Orchester zur höchsten Ehre gerei-

chenden Aufführung von Beelhoven's grosser Sym-
phonie mit Chören kein neues Werk gegeben wor-

den, das irgend ein Aufsehen erregt hätte, wohl

aber wird uns die nächste Fastenzeit hindurch dem
Vernehmen nach manches Neue geboten werden,

worunter von hiesigen Tonsetzern ein neues Ora-

torium des Freiherrn von Poissl und die melodra-

matisch bearbeitete Schiller'sche Ballade Hero und

Leander von der Composition des Hrn. Ritter« von

Spengel zu zählen sein dürften. Von fremden Künst-

lern hörten wir: den ausgezeichneten Virulosen auf

der Oboe, Hrn. Kammermua. Krähmer aua Wien

1
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und seine Gallin, die talentvolle Clnrinettistin ; fer-

ner den wackern Hornisten Ilm. Lewy, und end-

lich die Familie von Kontzky aus Krakau, und

alle diese Gäste erwarben verdienten ehrenvollen

Beifall.

Die bei weitem grösste Theilnahrae aber er-

regten die ausgezeichneten Fortschritte, von denen

der junge Eduard Miltermayer, Sohn unsers wür-
digen Sängers und absolvirter Zögling des Pariser

Conservatoriums, im Vortrage einer Phantasie von

Lafont Beweise gab, und die ihn, wenn er in der

Entwirkelung seines Talentes auf diesem Wege fort-

geht, in wenigen Jahren zur Stufe eines der vorzüg-

lichsten Violinisten Deutschlands erheben werden.

Im Gebiete der Kirchenmusik ist nichts Neues

von Bedeutung erschienen, aber wohl ist ein in

demselben mit der grössten Liebe und dem gedeih-

lichsten Erfolge wirkender Mann, der Chorregent

Schröfl au der Melropolitankirche, zu früh aus dem
Kreise der Lebenden geschieden. — Er unterlag

einem langjährigen schmerzlichen Leiden am Ko-
pfe im 3isten Jahre seines mit ganzer Liebe und
der grössten Uneigennülzigkeit nur seinem Be-
rufe gewidmeten Lebens, und an seinem Grabe
trauern greise Ellern, eine bravo Wittwe mit ei-

nem kaum 2jährigen Kinde und zahlreiche Freunde,

welche seine guten Eigenschaften kannten und nach

Verdienst zu würdigen wussten.

Noch einen andern, zwar weniger tragischen,

aber höchst empfindlichen Verlust, erleidet die Kunst
im Allgemeinen durch den Rücktritt der trefflichen

Schechner-Waagen, deren temporäre Quiescenz als

Folge momentaner gänzlicher Unfähigkeit der Dienst-

leistung vor Kurzem verfügt werden musste.— Möge
die talentreiche Frau bald wieder genesen, in ihren

vorigen Wirkungskreis zurückkehren und uns noch
lange durch ihre trefflichen Leistungen erfreuen!

Denn wahrlich, wenn jetzt, wo ohnehin wenig
Hoffnung vorhanden ist, die ebenfalU temporär
quiescirte ausgezeichnete Sängerin, Mad. Sigl-Ve-
spermann, wieder auf der Bühne zu sehen, und es

sich so klar zeigt, wie schwer es ist, einen Er-
satz für dieses grosse und so vielseitig wirksam
gewesene Talent zu finden, auch noch die Schech-
ner für die Bühne verloren wäre, so würden Jahre
vergehen, bis ein neues, der Individualität anderer
Sängerinnen entsprechendes Repertoir gebildet wäre
und wir würden auf nicht wenige der uns lieb ge-
wordenen trefflichen Werke unsers frühern Opern-
Repertoirs vielleicht ganz Verzicht leisten müssen.

Eine solche Aussicht wäre nm so trauriger

für den wahren Kunstfreund, als dasjenige, was
die gegenwärtige Intendanz bis jetzt seit den zwei

Jahren ihrer Wirksamkeit für die Oper gelban hat,

eben nicht von der allergrössten Kenntniss und dem
gebildetsten Geschmacke zeugt und daher nicht an-

zunehmen ist, dass ein neues Repertoir der Oper,

welches nach den jetzt herrschenden Ansichten ge-

bildet würde, an innerm Werlhe und Gehalte dem-
jenigen gleichkäme, welches unsere Bühne von i8a5

bis 1 855 besass. Jetzt scheinen nämlich nur jene

Werke für gut gehalten zu wei den, welche entwe-

der ohne alle Kosten zur Darstellung kommen kön-

nen, oder womit man, wenn ihre Darstellung viel

Geld kostet, durch reiche, wenn auch nicht seilen

unpoetische und sinnlose Ausstattung den grossen

Haufen anlocken und viel Geld erwerben kann, und

dieses Streben spricht sich sogar bei wahrhaft wür-

digen Kunstwerken, wie Rossini'* Teil und Meyer-

beer's Robert der Teufel aus, wo man häufig durch

glänzendes Aeussere zu blenden, nur seilen aber den

wahren artistischen Werth des Werkes geltend zu

machen gesucht hat — Ein nicht geringer Theil

des Publikums scheint auch dieses Verfahren schon

in dem Maasse zu billigen, dass er bereits nicht sel-

ten die Schale für den Kern zu nehmen sich geneigt

zeigt und es ihm ziemlich gleichgültig ist, ob in ei-

ner Oper gut oder schlecht gesungen wird, wenn

nur recht viel zu schauen ist. Doch, siehe da, ohne

es eigentlich zu wollen, käme ich ja noch einmal

auf das Lamento über den Verfall unserer Oper

zurück!— Das darf nicht sein, und daher schliesso

ich lieber meinen Bericht und sage Ihnen nur noch,

um doch wenigstens mit einer guten Nachricht zu

enden, dass wir in Kurzem der Darstellung einer

recht interessanten Neuigkeit entgegensehen. Einer

unserer geachtetsten Dichter, der geh. Secr. Weich-

selbaumer, hat nämlich für den Kapellm. Chelard ein

sehr gelungenes Opernbuch, die Herrmannsschlacht,

geschrieben und dieser es mit grosser Liebe und je-

ner vernünftigen Müsse in Musik gesetzt, welche die

Comp, eines grossen Werkes nun einmal durchaus

erheischt. Kenner, welche Buch u. Part, gesehen ha-

ben, rühmen beide sehr und stellen dies Werk an

innerm Gehalte u. Wirkungsfähigkeit dem trefflichen

Macbeth des nämlichen Meislers gleich. Ich freue

mich auf die nahe bevorstehende Darstellung und

verspreche Ihnen einen gewiss eben so unparteii-

schen als umfassenden Bericht über dieselbe.
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Leipzig, am 19. Marx. Eine übersichtliche

Zusammenstellung dessen, was hier vom 5. Abonne-
menlconcerte an bis zum 1 ölen gegeben worden ist,

wird unsere geehrten Leser am besten in den Stand

setzen, sich ein eigenes Urtheil zu bilden, worauf

jetzt Alles ankommt; denn den leidigen I'arteiungen,

die in der Musik namentlich immer leidenschaftli-

cher werden , ist eben um der Leidenschaft willen

kaum mehr zu trauen, um so weniger, da sie klug

gelernt hat, sich seihst hinter der Maske scheinba-

rer Mässigung zu verbergen. Zählen wir also zu-

vörderst die Symphonieen und Ouvertüren auf, die

wir seitdem hörten. Seit längerer Zeit machen die

Beethoven'schen Syraphonieen zur Freude Aller je-

des Jahr hier die Runde. Viele werden wieder-

holt und nur die letzte mit Chor wird bis jetzt

noch sellener zu Gehör gebracht, als es die zahl-

reichen Freunde der Muse dieses symphonischen
Hauptes wünschen. Von ihm wurden gegehe ) von
No. 4 bis 8 (mit; die erstem, früher im Laufs die-

ses Winterhalbjahres, wie gemeldet wurde), also

aus Bdur, C moll, die Pastoralsymphonie, ausAdur
und Fdur. Von Mozart zwei, ausDdur ohne Me-
nuett, aus C dur mit der Schlussfuge. Von Onslow
No. 1. Alle diese Symphonieen wurden grir.sten-

theils vortrefflich, mehre ganz ausgezeichnet schön

vorgetragen. Dazu kamen noch 6 ganz neue. Eine

Symphonie v. Lachner, die namentlich von Wien
aus hoch gerühmt wurde, was uns sehr erwartungs-

voll gespannt halte. Lag es nun an diesen Erwar-
tungen oder vermochten wir nicht beim ersten Hö-
ren in den innersten Gehalt derselben einzudringen:

wir fanden das Werk zwar sehr erfahren gearbei-

tet, allein nicht durch und durch von jenem Phan-
tasieschwunge gehoben, welcher die Hörer lebhafl

mit sich fortreisst. Sprechen wir nun auch unser

eigenes Urtheil nach einmaligem Hören keineswegs

aus, so können wir doch den Eindruck, Jeu »ie auf

unser Publikum machte, nicht so gross angeben,

als er in andern Städten sich dafür ausgesprochen

hat. Eine neue Symphonie , die dritte, aus H moll,

von A. Hesse wurde von dem Componisten selbst

dirigirt und mit Beifall aufgenommen, was um so

mehr sagen wollte, da das ganze Werk jenen ern-

sten, jetzt seltener Eingang findenden Styl recht

absichtlich beibehalten und streng festgehalten hat.

Das brausende , sich phantastische Durchkreuzen

der Instrumente, der jovial neckende Geist jenes

stürmenden Aufschwunges, des jetzt beliebten, war
in der ganzen Anlage und Haltung mit Flciss aus-

geschlossen, hatte einem gemässigten, ja rulligen

Sinne Raum gegeben, und sie erhielt Beifall, eine

Erscheinung, die, an sich beachtenswerth , in Cas-
sei, wo sie bald darauf aufgeführt wurde, sich wie-
derholt hat. Ja wir hören, dass der Beifall am
letztgenannten Orte noch grösser als hier gewesen
sein soll. Da das Werk nächstens bei Hrn. Hof-
meisler hier im Druck erscheinen wird, so kann und

|
wird sich jedes Orchester am zweckmäßigsten selbst

|

mit der Beschaffenheit desselben näher bekannt ma-
j
eben. Wir sind in der Thal auf das Schicksal

! dieser ernst gehaltenen Symphonie, die beinahe et-

• was Kirchliches in sich trägt, begierig. — Die
' neue Symphonie vom Kapellm. Dr. Frdr. Schnei-
der ist, wie wir aus der Partitur ersehen, die aoste

dieses geschätzten Componisten, welche, sichern

Nachrichten zufolge, in Dessau einige Zeit früher
mit allgemeinem Beifall aufgenommen worden war.
Dass dieses IustruincnUlwerk eines so erfahrenen
und vollgeüblen Mannes zu den tüchtigsten Arbei-
ten, was wir auch aus der Partitur ersehen haben,
gehört, daran wird nicht leicht Jemand zweifeln,

der die technischen Fertigkeiten dieses um die Ton-
kunst vielfach verdienten Mannes kennt Wir selbst

steilcu diese Symphonie höher, als seine frühern,

soweit wir sie hörten (etwa 4); namentlich haben
wir den zweiten Satz als vorzüglich meisterhaft her-

vorzuheben. Alltin so gut sie auch vorgetragen

wurde, das Publikum war an diesem Tage wenig
empfänglich, so dass nur Einiges applaudirt wurde.
Lag es vielleicht daran, dass die erste Hälfte ei-

nen ruhig sanften, die zweite einen (täuscht uns die

Erinnerung nicht) fast kriegerischen Charakter halle?

Dieser doppelle, getheille Charakter mag dem Werke
beim ersten Auffassen der Hörer geschadet haben,

denn die Arbeit selbst ist in der That vortrefflich,

womit Jeder übereinstimmen wird, wer die Parti-

tur zu lesen Gelegenheit findet. Es ist aber jetzt

mit neuen Symphonieen eine eigene Sache. Es
fragt sich weniger, ob sie in ihrer Art gut sind,

sondern hauptsächlich,* ob diese Art auch gerade

den Punkt trifft, der mit der Neigung des Publi-

kums auf gewisse Weise harmonisirt. Sehr leb-

hafter Anerkennung erfreute sich eine neue, die

dritte, unsers Directors der Eulerpe, wo sie schon

einmal aufgeführt worden war, des Hrn. C. G.
Muller. Sie nähert sich der. Weise Beethoven'«

eben so weit, als sich dies mit eigenlhümlicher

Ausführung verträgt; dabei ist sie frisch, voll, oft

neckend, reich an harmonischen Wendungen und
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stellt in der Thal weit über seinen frühern Arbei-

ten dieser Gattung, dass wir mit dem Publikum

rcreint sie sehr anziehend fanden und mit Vergnü-

gen wieder hören werden. Wir wünschen ihm

Glück zu dem Werke und aind der Ueberzeugung,

dass er, fahrt er mit eben solchem Feuer und mit

prüfender Ueberlegung nach der Arbeit eifrig fort,

in diesem Felde sein Bestes leisten dürfte. — So

war uns auch L. Spohr's vierte Symphonie : „Die

Weihe der Töne", die nun bei Haslinger in Wien
gedruckt zu haben ist, völlig neu. Sie gefiel hier

so sehr, dass sie bald darauf wiederholt verlangt

und gegeben wurde. Das Orchester hat sich in

der Darstellung derselben als durchaus tüchtig er-

wiesen; die Aufgabe ist nicht leicht. Wir halten

sie für Spohr's schönste Symphonie und für eine

vollkommene Meisterarbeit. Sind wir auch damit

einverstanden, dass eine Symphonie nicht nach ei-

nem gegebenen Gedicht zu bearbeiten ist, dass es

besser ist, wenn aus ihr ein Gedicht gezogen wer-

den kann, als umgekehrt: so bleibt doch das Un-
ternehmen als Ausnahme von der Regel und na-

mentlich in einer solchen Durchführung höchst ge-

lungen und in seiner Art unübertrefflich. Selbst

der erste Satz, so sehr wir allerdings wünschten,

der Dichter möchte dem Componisten eine pas-

sendere Anleitung gegeben haben, ist doch so völlig

meisterlich aufgefasst und durchgearbeitet, dBss wir

kaum wüssten, wie es besser gemacht werden

könnte, vorausgesetzt, dass dergleichen mit Tönen
ausgedrückt werden soll. Alles Uebrige spricht

uns so an, dass wir es uns nicht vergeben könn-

ten, wenn wir dem Componisten nicht öffentlich

für diesen Genuss herzlich danken wollten. Der
weitern Beschreibungen enthalten wir uns nur dar-

um, weil das treffliche Werk in unsern Blättern

schon hinlänglich und wiederholt besprochen wor-
den ist. Sehr erwünscht würde es uns sein, wenn
wir von der 4len neuen Symphonie unsers Freun-

des Kalliwoda dasselbe berichten könnten. Da kann
aber keine Freundschaft helfen; wir hätten sonst

Schneiders Werke auch einen lebhaftem Antheil

des Publikums gewünscht Die Stimmen waren
diesmal sehr getheilt und der Eindruck nicht all-

gemein günstig. Wir selbst geben nach dem er-

sten Hören, besonders wenn wir, wie hier, nicht

einmal die Partitur gesehen haben, nur ausnahms-
weise unser Unheil, in diesem Falle um so weni-
ger, da das Werk gans eigen, von seinen frühern

und von andern abweichend, angelegt und im Fort-

gange geholten worden ist. Diese eigen* Richtung,

die der vorherrschenden Neigung des Publikums

nicht nahe genug steht, mag auch wohl hier die

Erscheinung erklären. Uebrigens kann sich jedes

Orchester selbst von ihrem Gehalte überzeugen,

sie ist bei Peters hier im Drucke erschienen.

Ouvertüren gab es folgende: ausOberon; aus

Vampyr v. Marschner; Fingalshöhle; Weihnachts-

Ouverture v. Otto Nicolai; zur Iphigenie v. Gluck;

zu Fidelio; zum Schloss am Rhein v. Jul. Otto

(neu); zuCoriolan; zur Felsenmühle und eine neue

von Reissiger (nicht zu Turandot, wie auf dem
Zettel stand, sondern auf das Motto : „Ich lass" euch

eure Freude, Iasst mir auch meinen Schmerz") ; zu

Faust v. Lindpaintner (neu); Jubel-Ouverture ; zur

Veatafin und zu Wilh. Teil.— Sollten wohl diese

Wahlen nicht gut sein 1 Wir möchten es fast

glauben! (ForUcUiuuj folgt).

Berlin, im März. Als das Bedeutendste stellte

sich uns im Februar die Aufführung der abgekürz-

ten grossen Messe in Hmoll von J. Seb. Bach im
4. Abonnements-Concerte der Sing-Akademie dar.

Der rege Eifer und die Ausdauer, welche bei den

Uebungen dieses Meisterwerks Statt gefunden, wurde

durch die gelungene Aufführung desselben und eh-

rende Anerkennung belohnt. Die Auslassungen im
Kyrie und Gloria waren verständig und zweck-

mässig bewirkt, so dass die schönsten Stücke die-

ser Sätze nicht vermisst wurden. Das Credo mit

seinen prachtvollen Chören und harmoniereichen

Solo-Sätzen war ungekürzt geblieben. Das impo-

nirende Sanctus, das kunstreiche Pleni sunt coeli,

das schöne, tiefgefühlte Agnus Dei (Alt-Solo, von

Dem. Lebmann ausdrucksvoll gesungen) wurden hier

zum ersten Male gehört. An die Stelle des streng

fugirten Dona nobis war das figurirte Osanna zum
Schlüsse des Ganzen passend gewählt. Ref. stimmt

ganz der Aeusserung im Vorworte des MD. Run-
genhagen bei, wenn derselbe am Schlüsse sagt:

„Wahre Verehrung gebührt Bach 's Genius, der

bei so grosser Gelehrtheit doch nie den Ausdruck

im Grossen versäumt hat, wovon die meisten Stücke

in diesem Werke redende Zeugen sind.'*— Vor-
züglich imponirten die kräftigen, sicher und mit

Ausdruck gesungenen Chöre. Weniger sprachen

die sehr künstlichen Soli an, in welchen die In-

strumentalbegleitung stets ihren gans eigenen Weg
geht, ohne die Singstimmen zu unterstützen. Im
Credo machte das tiefsinnige Crucifiius und das
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darauf jubelnd «ich emporschwingende Et resurre-

xit eine erhebende Wirkung, wie das mysteriöse „Et

exapecto re«urrectionem mortuorum'4 einen schauer-

lichen Einblick in die Geheimnisse der Geisterwcll

thun liess. Wie erhaben duichdriugt llach's Ge-
nius, von acht religiö'.em Gefühl sicher geleitet, die

Tiefen des menschlichen Herrena, wie tie kühnste

Höhe speculaliven Wissens in der Kunst! Konnten

noch nur wenige Zuhörer dem Adleifluge dieses Gei-

stes folgen, so staunten doch Alle seine Grösse an

und erkennen den Eifer des Instituts und seiner

Vorsteher, welche diesem Riesenwerke ihre Kräfte

mit seltener Anstrengung widmeten. — Im Febr.

beendete der thälige MD. Moeser den ersten Cyclu«

seiner genussreichen Musikaußuhrungeu mit eirur

Haydn'schen, der 8ten Beelhoven'schen Symphoi ie

in F dur und der Ouv. zu Chei ubini's Medea, und

aetzte solche in einem a. Cyclus fort, welcher durch

Mozart*« treffliche G moll-Symphunie, Cherubini*«

Our. zum „Waaseiiiäger" und Beethoven'« gross-

artige C moll-Symphonie eröffnet wurde. Ausser-

dem kamen Haydn*« frische ü dur-Symphonie (eine

der Londoner, £ Tact, AH. des ersten Satzes), Beet-

hoven's B Jui Symphonie (auf Begehren wiederholt),

eine gut gearbeitete, stark instr. und witksame Our.
von Böhmer (Violinist in der Kapelle) und einige

Quintetten v. Mozart zur Aufführung. — Auch die

Hli. KM. Kies, Maurer, Böhmer und Just setzten

ihre QuarU-U-Soii ecn mit gleich lebhafter Theilnah-

me fort und zeigten immer nvhr «ich veivollkom-

rsendes Zusammeuspiel. — Die K. Bühne war in

Hinsicht der Opern durch den Mangel einer ersten

Sängerin und die Unpäßlichkeit des Hrn. Manliu« so

beschränkt, das« in der ganzen K i n alszeit nur 5

grosse Opern-Vu.stellungi n von I'ernf.nd Corlcz und

Robert der Teufel Stall finden könnt'.' i. Uebrigens

füllten Ballele u. allere Singspiele d js Rcpertoir auf

höchst einförmige Weise. Hr. Versing vom IlcfUtCS-

ter zu Mannheim hnl als Jacob in Mehul'a Joseph in

Egypten, Caspar im Freischütz und Bertram in Ro-
bert d. T. mit Beifall debütirt Der junge Sänger ist

im Besitz einer sonoren Bariton-Stimme, welche in

der Höhe guten Klang bai, weniger stark als ange-

nehm ist. Der Dialecl ist rein, da« Spiel routiuirt

und die Persönlichkeit dem Darsteller

(Besclüuii folgt.)

K ü 1 Z B A W 1 BIOK.
6o Lieder zum Gebraucht bei d. ertten Unterrichte

im de:,' zunächst/. d. unt. Kl. de» K. Andrea-
num» u. die Töchterschulen tu Hildeshzim best.

2st. nach bet. u. n. eigenen neuen Melod. bearb.

u. herausg. v. G. F. Disvhoff. Leipz., b. Heine.

Weinedel. 5. Samml. 8. Pr. 9 Gr. Partiepr. 7 Gr.
(Eiugesaudt.)

Vorliegendes III. Bdch. der Liedersamml. d. Hrn.
MD. BischofT beweist eben so wie die früher ersch. y

wie sehr der Hr. Verf. recht eigentlich dazu berufen

scheint, solche Samml. anzulegen; sie dürfen den bes-

sern, namentlich denen v. Seminardir. Hientzach zur

Seile gestellt werden. Sind «ie auch nicht, wie die eben

erwähnten, so «ehr f. d.Landsch. berechnet, so helfen

sie doch gewiss einem Bedürfnis« ab, welches Lehrer

an Bürgersch., nainentl. an Mädchensch., fühlen müs-
sen, wenn sie nicht hinreichenden Vorrath gerade von

solchen gewählten u. ansprechenden Sachen besitzen.

Ein besondere« Verdienst hat sich d. Hr.Vf. erworben,

indem er Mel., die allgemein beliebt u. bekannt sind,

mit andern, f.d. Schule geeignetem, sehr schönen Tex-
ten versah, z. ß. No. 3, 1 1, 1 6, 1

9, 5 1 u.a. ra. Andere
»lud hinsichtlich des Textes mehr oder weniger ver-

ändert, z.B. 3g, 48, 3i, i5; wiederum einige andere,

etwas in der Mel. veräudert. Sind auch einige von den

Mel. nicht zu den leicht einzuübenden zurechnen, um
so mchrmu«« e« den Lehrer freuen, wenn er die klei-

nen Schwierigkeiten überwunden hat u. seine Bemü-
hungen herrlich belohnt findet. Auch sind zur Benu-

tzung des Räume« einige recht gefällige Canons einge-

schoben. Schade, dass nicht einige Mel. für 3 od. 4 St.

einger. sind. Der 2 st. Satz ist in den meisten als «ehr

gewählt u. höchst gelungen anzuerkennen. Hin u. wie-

der finden «ich einige Druckfehler, sowohl in der Mel.

als auch in dem Texte, die jedoch in spätem Aufl. leicht

vermieden werden können. Druck u. Papier sind gut.

Anzeige von Verlags - Eigenthum»

La Juive — Die Jüdin,
Groue Oper in 5 Akten,

Text von Scribe, Musik von Halevy,
wird baldigst in rollst. Klav.-Auss. mit deutsch, u. frans. Text

u. in rerscli. Arr. erscheinen, da wir das Eigsnthumsr. r. Comp,

erkauft haben. Audi die Part. u. Stimmen aind unter der Presse.

Berlin, d. 1a. Mars i856.

Schlesinger'sehe Buch- u. Musikh.

(Hiertu die musikalische Beilaga No. 3.)

Leipzig, bei Breitkopf und Härtel. Redigirt von G. IV, Fink unter seiner Verantwortlichkeit.
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Nun dan - ket! nundan-ketGott,dan-ket, dan .- ket Al-le, Al-lo Gott, nun

-ket, nun d.ukot Al-le Colt, danket Al-le, danket Gott,

5S
- ket, dan - - ket Al-lo Gott, danket Ai-Ie, danket Gott , mit Herzen und mit Wor - tea,

'
I iut»-l J Jl al fc \&tt \ t\f

\ i*tftl \

>

Gott, nun dan - ket Al-le, Al-le Gott, danket Al-le, danket Gott, mit Herzen danket und mit

le, dan - ket Gott, dan- ket

ten, dan - ket.

Wor - - tea, und mit Worten, danket Gott,
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dan - ket Gott, dan - ket, da - ket, der gi o - aae Dinge Uiut, nun danket Colt — der
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Gott, der gro - aae, groaae Dinge au um au al - len, al -ha
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an ül-lcn Or - ten, der mächtig, mächtig um er - hält , — der mächtig utia er - hält , .

SV
5

o,'-t.„,Orten, al-len der mächtig, mächtig nna » Wt, — der mächtig una er- hält, der mächtig, mächtig um er -

ja ;

Orten, ;il - len Or - ten, der mächtig, mächtig una er- hält, der mächtig, mäch-tig um er- hält, der mächtig,

==3-1—4-
t —S f * L- —

i

TV

—

•

Orten, al - len Or - ten , der machtig, mächtig una er-hält, der mächtig , mäch-tig una er - hält

,

. C .

und

¥=*==
Ton der

u

mäch - tig nua er hält, — der mächtig, mächtig uni er - hält, und von der

hält, der mächtig, mächtig una er - hält, der una er - hält }
— der mächtig, mächtig una er - hält,

Öl

hält, der mächtig, mlichtig uns er - hält, der mächtig, mächtig una er - hält, Una er - hält

,

— der mehlig, mächtig una er - hält, der machtig, mächtig nna er - hält,

Kind - heit

XX

von der Kind - heit an,

HE
und von der Kindheit an, der Kindheit an, und Ton der Kindheit an, der Kind - heit an,mehr wohl - thut,

«f» i p .
g-^- ... . i'

und Ton der Kindheit an

JE

der Kind — heit, der Kindheit an, mehr wohl - thut,
,
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-thut, all ein

als ein.Mrnach.eiuMenach »enteh'n und aihten kann, mehr wohl - thut, mehr vrohl

er-ateh'n und aählen kann, mehr wohl-lhut, mehr wohl

thut, mehr wohl

thut, mehr wohl

L-.1

wohl - thut,

- thut, mehr wohl - thut alt ein Mensch

,

• thut, mehr wohlthut, mehr wohlthut ilt ein Menarh
,

mehr wohl

0»

thut, mehr wohlthut, mehr wohlthut als ein Menfh , ein Mi-uich vcrstch'n und sahlen kann,mehr

- thuf, ab einMen.rh ver - iteh'n uud »äh - leu

—PI

•i — - thut alt ein Meutrh »er - ateh'n und ai'h - len kann. —
f, P A , ^ r> , P »TS , aa^g

— - thut ala eis Mensch , alt ein Meoach rer - ateh'n und sah - len kann. —
1L

1°'
3=

.t
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 15 len April. N=. 15. 18 3 5.

lieber „Turandot!"
,
Oper von Beissiger.

Dresden, am jten April.

Am 3 2. Jan. ward zum ersten Male gegeben und

seitdem mehre Male wiederholt: „Turandot", tra-

gikomische Oper, componirt vom Königl. Sachs.

Kapellmeister Reissiger. Es ist und es kann nur

eine Stimme sein über die ganz unmusikalische Na-
tur des Tentes, der in Hinsicht auf Versbau und

Dialog flicisend behandelt ist. Die Dichtung Goz-

zi's, schon früher durch Schillert Bearbeitung be-

kannt und vor 20 oder 5o Jahren hier treulich

gegeben, machte schon damals gar keine Wirkung.

Man fand die Räthscl geistreich, den Charakter

der Turandot widerwärtig und unnatürlich, die

Komik herzlich matt. Ob die Angabe, man habe

Schiller von der Bearbeitung dieses Sujets für die

deutsche Bühne ahgeratheu, weil die Ironie, die

Gozzi in die italienischen Masken legte, die seiner

Absicht nach improvisirt werden sollten, gegrün-

det ist, lasse ich dahingestellt sein : so viel ist ge-

wiss, ein Reperloirstück ist Turandot in Deutsch-

land nicht geworden. Noch gewagter schien es,

diesen Stoff, dessen Pointe auf /tili beruht, wel-

chen auszudrücken die Musik bekanntlich keine Mit-

tel hat, der seiner Nutur nach arm an lyrischer

Abwechslung ist, zur Länge einer Oper auszuspan-

nen. In der Thal ist Turandot als weiblicher Cha-
rakter in ihrer Art eine so widrige Erscheinung,

als Sappho in der ihrigen. Die Letztere ist widrig

durch ihre Mannstollheit, die Erslcre wird es durch

eine Unnatur, die dem weiblichen Wesen so völ-

lig fremd ist, dass keiu vernünftiger Mensch daran

glauben kann. Da ist keine Zärtlichkeit, keine

süsse Melancholie, keine Schusucht. An die Stelle

dieser reizendsten Eigentümlichkeiten des weibli-

chen Charakters tritt herzloser Stolz, ein lächerli-

cher Männerhass, der in widrige Blutgier übergeht

und zuletzt völlig uumotivirt in zeitliche Ergebung

5;. Jahrgang.

überschnappt. Adelma, die zweite weibliche Rolle,

eine Art von sanfterem Teufel, schwankt zwischen

Liebe zu Kalaf und Ilasa gegeu Turandot. Kalaf

dagegen erscheint immer verliebt, den Hohn Tu-
raadol's mit unmännlicher Wegwerfung duldend.

Die übrigen Charaktere sind unbedeutend. Die

Dichtung ist der Ueberschrift nach tragilomiach,

auch Schiller hatte, glaub' ich, sein Werk so ge-

nannt. Tragisch ist die unnaiüi liehe Mordlust der

Turandot als moralische Verkrüppelung, aber nicht '

edel tragisch , nicht anziehend und zum Mitleid

erweckend. Komisch aber, nämlich aus dem StofF

hervorgehend , ist nichts. Paulalon und 'Tartaglia

sind widrige Grimacier's, die auf die Handlung
selbst nicht den geringsten Eiufluss haben und des-

halb auch sehr klüglich keine musikalische Parle

erhalten haben; was sollen aber unmutikaliache

Personen in der Oper? Das Komische beruht also

in sogenanntem Wortwitz, der oft, wie z. B. das

Rälhscl aus. dem Kindel freund, herzlich platt aus-

fällt. Lächerlich sind die grotesken dicken Bäu-
che der Minister im Divan, die auf den Backen

angesetzten Schnurrbärte der Zwerge und das Kopf-

wnckelu des ebenfalls ungemein dickbäuchigen Be-

fehlshabers di e Leibwache. Lauter Elemente, die

Gallerie lachen «u raachen, aber keine Komik, die

aus dem Stoff hervorginge, Situationen herbeiführte,

Verwickelungen knüpfte, MissVerständnisse veran-

lasste —— nichts mit einem Worte, was dem Ge-
bildeten ein Lächeln abgewinnen könnte. Nun zur

Musik. Der Componist hat sich ohne Vergleich

höher geschwungen, als der Verf. des Libretto.

Schon dadurch, dass er, vielfaltig gewarnt, den-

noch die Bearbeitung diese» durchaus unmusikali-

schen Sujets unternahm, bewies er — wenigstens

viel Muth. Aber auch ausserdem hat er Alles ge-

t hau, was er vermochte, um der todten Masse Le-

ben einzuhauchen. Die Ouvertüre beginnt kräftig,

pathetisch und geht in ein wildes Allegro über,

15
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was, wenn ea auch eigentlich mehr türkisch als

chinesisch ist, indem die Chinesen keinen eigent-

lichen, uns bekannten Musikstyl haben, doch et-

was Nationales hat und sich sehr gut anhört. Es

wäre zu wünschen, dass es in diesem Flusse fort-

ginge; das Solo der ersten Violine im moderirten

Tempo macht keinen rechten Effect und klingt

dünn; esthutwohl, bald darauf die frühern kräf-

tigern Rhythmen wieder zu hören. Der erste Chor

:

„Der Tag erwacht" u. s. w. hat eigene Wendun-
gen und einige sehr angenehme Stellen. Eben so

No. 5 Trufialdin's Arie mit Chor, in welchem
«ich mehre acht komische Züge bemerken lassen,

überhaupt ist alles Marschmässige mit weit mehr
Laune, als in den Worten liegt, wiedergegeben.

No. 6. Quintelt, woran sich das Finale schlicsst.

Dieses Quintett ist einer der gelungensten Sätze

der ganzen Oper. Der Componist zeigt hierin

«eine treffliche Schule — einen Vorzug, den Fleiss

erwerben kann — allein auch Gefühl, was sich

nicht anlernen lässt. Der Satz ist von schöner

Wirkung. Die verhängnissvollen Rälhsel werden
von Turandot im Zeitmaass gesprochen, während
das Orchester eine Begleitung dazu macht, von

der man nicht weiss, ob man sie loben oder ta-

deln soll, da sie keinen Charakter hat und haben

kann, und hierin zeigt sich aufs Neue die unpas-

sende Wahl eines Opernsujets, in welchem der

wichtigste Moment nicht musikalisch ist und nicht

in die Oper, sondern in das declamirende Schau-
spiel gehört. In der That, welche musikalische

Idee liegt wohl den Worten zum Grunde:
Von Perlen baut sich rine Brücke

Hoch über einen grauen See;

Sie baut (ich auf im Augenblicke

Und achwindelnd iteigt aie in die Höh*.

Der gröuten Schiffe höchite Maaten

Gehn unter ihrem Bogen hin}

Sio aelber trug noch keine Laaten

Und il heim, wie Du ihr Dahat, tn fliehn.

Sie wird erat mit dem Strom -und achwindet,

So wie dea Waaaera Fluth rersiegt

;

So aprich, wo eich die Brücke findet

Und wer aie künetlich hat gefugt.

In diesen Worten liegt nur Wils nnd Scharfsinn.

Für beides hat die Musik keine Klänge, und so

Wenig eine recitativische Begleitung gepasst hätte,

eben so wenig passt die rhythmische, weil eben

nicht nur kein musikalischer Totalausdruck, son-

dern nicht einmal eine musikalische Malerei mög-
lich ist Der ate Akt beginnt mit einer Arie Adel-
ma's, die brillant, dankbar für die Sängerin ge-

schrieben ist, auch von derselben brav vorgetra-

gen wird, aber meiner Ansicht nach mehr Glanz als

AfTect, mehr Kunst als Wahrheit enthält. No. 11.

Sextett mit Chor. Wieder ein gelungener und in

den Stimmen schön geführter Satz. Der Sklaven-

chor singt hier, während das übrige anwesende

Personal von Mitleid, Liebe, Schreckensnacht u. dgl.

spricht, sehr naiv:

„Wir kümmern um dea End' una nicht,

Sei'a Leben oder Tod,

Ea thut der Sklave aeine Pflicht,

Wie ea der Herr gebot."

Gesinnungen, die hier um so weniger an ihrem
Platze sind, als die hochangeregte Stimmung der

ganzen Situation mit ihnen im gewalligen Contrast

steht. Und da dieser Contrast hier von der Musik
ausgedrückt werden weder konnte noch durfte, so

thaten die Sklaven am besten, wie alle Bedienten

in ähnlichen Fällen , zu schweigen. No. 1 2. Ka-
laf, Cavatine „Heiter grüssf ich einst den Mor-
gen" u. s. w. Recht angenehm. Desgleichen No. 1 5,

das darauf folgende Duett zwischen Adelina und

Kalaf. No. i4. Finale. Der Chor „Lasst den gros-

sen Fohi walten!" ist wieder sehr efteclvoll, so

wie überhaupt die Ensemble's der gelungenste Thcii

der Oper sind.— Wenn diese Arbeit des Compo-
nisten nicht soviel Beifall erhielt, als sie .erdient,

so hat er es nur dem widerstrebenden Stoffe zu-

zuschreiben. Carl Borr. v. MiltUt.

Nekrolog.
Ava i4. Aug. i834 starb hier in Meiningen

ein in der Tonkunst sehr thäliger Mann, der her-

zogliche Rath und Kamtnersecrctär Friedrich Chri-

stian Ruppe, welcher von frühester Jugend an

für die Tonkunst lebte und «eine übrigen Berufs-

geschäfte dagegen mehr als ein Hinderniss ansah,

seiner Neigung für jene zu folgen. Er ward ge-

boren d. 18. Febr. 1771 «u Salzungen. Sein Vater,

obgleich Hutmacher, gehörte dennoch auch der

Tonkunst an; er war zugleich Instrumenten-, be-

sonders Orgelmacher und Organist zu Wildprcchta-

rode, wohin er, so wie nach Langenfeld, die Or-

geln verfertigt hat. Sein einziger älterer Bruder,

Christian Friedrich, atudirte su Leiden die Rechte

und wurde später als Professor der Musik daselbst

angestellt. Nach dem Tode seines Vaters , der in

demselben Jahre starb (1786), wo Salzungen durch

einen fürchterlichen Brand verheert wurde, und
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wobei die Ruppe'sche Familie fast ihr säramtliches

Vermögen verlor, ging R. in der Absicht, Theo-

logie zu studiren, auf das Gymnasium nach Eise-

Dtch , wo er nebenbei Unterricht im Kl .1 vierspiel

erthcilte und sich dadurch seine Lebensbedüi füi.s*e

grösstentheils verschallte. Nur ein halbes Jahr war

er in dieser Stadt, als sich, durch einen glückli-

chen Zufall, sein ganzes Lebensschicksal eutsclied.

Der Herzog Georg von Sachsen -Meiningen hörte

ihn beim Gottesdienste (zu Steinbach, ohnweit dein

Schlosse Altenstcin) Orgel spielen, erkannte sein

musikalisches Talent und, nach seiner Weise, diese

überall zu unterstützen, nahm er ihn in die Resi-

denz und sorgte für seinen Unterhalt. Er besuchte

nun das Lyceum daselbst und erhielt Unterricht

in der Theorie der Musik, so wie im Violinspiel,

sludirle dann, nach dem Willen seines Wohlthä-

ters, zu Jena die Cameralwissenschaflcn und be-

suchte nachher, zu seiner weitem Ausbildung, auf

einige Zeit Weimar, Dessau und Wöriitz. Nach

seiner Rückkehr wurde er bei der Kammer ange-

stellt und zugleich (1798) Mitglied der herzoglichen

Kapelle, wo er als Violiuspieler im Orchester,

und besonders als sehr fertiger Concerlspieler auf

dem Pianoforle gute Dienste leistete. Iii der Folge

wurde ihm auch der Unterricht in der Musik bei

den fürstlichen Kindern übertragen. Ohngeachtet

seiner vielen Berufsgeschäfte als Cameralist, arbei-

tete er dennoch sehr ileissig iu der Tonkunst, cum-

ponii te nicht nur mehre Conccrle und andere Stücke

für das Piaiioforte, sondern versuchte sieh auch in

fast allen übrigen Gattungen von Touslückeii , vou

denen indessen nur «iu'ge gedruckt und daher nur

wenige dem grössern inus. Publikum bekannt ge-

worden siud, obgleich alle, mehr oder weniger, sein

vorzügliches Talent und seinen Fleiss beurkunden.

Viele Musikfreunde Meiuiugens erinnern sich

noch gern mancher von ihm compouirten und hier

aufgeführten grössern Gesaugwerke, z. B. Leiden

und Tod Jesu; Der verlorene So/vi; Friedenstan-

tate u. ra. a. In der letzten Zeil hatte er ein Pia-

noforteconcert mit Chor verfertigt und bei Hofe auf-

geführt, welches sehr viel Schönes und Eigentüm-

liches enthält, auch ohne Chor noch ein interes-

sante* ConcerUlück bleiben würde und wohl ver-

diente, dem grössern Publikum bekannt zu werden.

Auch als Mensch hatte Ruppe einen eigen-

thümlichen Charakter. Herzlich gut, aufrichtig und

gerade, halte er einen humoristischen Zug und war
gern witzig, ohne gerade satyrisch zu »ein. In
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der Tonkunst war er Enthusiast, im Gespräche
darüber unerschöpflich und konnte gewöhnlich kein
Ende finden. Er glühte für alles Gute u. Schöne
in der Musik, sprach über Tonwerke und prakti-

sche Leistungen sein Urtheil ganz unverholen aus,

unbekümmert, ob es anslössig sei; er cornponirte,

im Selbst vei trauen, etwas Gutes zu Tage fördern

zu können, unermüdlich fort, suchte gern dit voll-

]

endeten Werke zur Aufführung zu bringen, ver-
fehlte aber oft den rechten Weg dazu. Im Ue-

I
brigen fehlte ihm die gewöhnliche Wellklugheit,

t Obgleich oft missmulhig über dergleichen fehlge-

I
8chlagene Versuche, hemmten sie dennoch seine

j

Thäligkeit nicht; er arbeitete noch irt seinen letz-

ten Lebenstagen an einer Oper: „Der Sieg der

Tugend" (der er selbst durch sein ganzes Leben
treu geblieben war). Leider bemerkte man aber

in der letzten Zeit, dass seine Lebhaftigkeit und
sein allzugrosser Enthusiasmus für die Musik an

wirkliche Geisteszerrültung greuze, welche wohl
auch, als Folge körperlicher Krankheit, sein Ende
beschleunigt haben mag.

Für seine hinlerlasseue Wiltwe und Kinder

wäre es wünschenswert!!, wenn ein Musikverleger

sich fände, der ein oder das andere seiner Werke,
gegen ein billiges Honorar, in Verlag nehmeu
wollte. Dazu wurden sich vor allen mehre Trio's,

Quartetten, Quintetten u. s. w. für Piaiioforte und

andere Instrumente eignen, welche die WiUwe
gern zur Ansicht übersenden würde.

Nacurichtbn.
U eher Norm a.

Prag. Nach langer gespannter Erwartung ist

endlich Bellings lyrische Tragödie: „NormaM über

unsere Bieter gewandelt. Es bleibt immer für eine

Oper ein ungünstiger Umstand, wenn sie erst in

die Scene gesetzt wird, nachdem man mehre Stücke

aus derselben in Concerten oder als Einlagen in

andern Opern kennen gelernt hat. Die Sänger und

Säugei innen wählen sich zu solchen Parademomen-

ten natürlich die glänzendsten u. dankbarsten Num-
mern aus, und wenn nun, wie es liier der Fall

ist, dieselben Gesangstücke nicht — wie etwa jene

von Sponlini oder Beethoven — einen erhöhten

Reiz durch ihre dramatische Darstellung im Gan-
zen des Werkes erhallen, so haben sie den Reiz

der Neuheit verloren, man ist kalter gegen sie
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und wird strenger gegen die minder bedeutenden

Gesangstücke , deren doch faat jede Oper eine ge-

wisse Anzahl hat, und dies mag zum Theil die

Ursache der lauen Aufnahme sein, welche „Norma"
hier gefunden hat. Um das Verdienst, das sich

der Tonsetzer um eine Oper erworben, gerecht

und unparteiisch zu würdigen, ist es gewissermaas-

sen nothwendig, zuvörderst das Gegebene, das so-

genannte Libretto, zu beleuchten und mit dem
Ganzen zu vergleichen. ,,Norma" gehört unstrei-

tig unter die besten aus der italienischen Schule;

denn, wenn wir dieselbe auch keineswcges ein gu-

tes historisches Drama nennen wollen, wenn wir

gern gestehen, dasa der Dichter bei vielen Un-
wahrscheinlichkciten auch manchmal in die ko-

mischsten Irrthümer verfallen — so hat sich bei

ihm die Irmensäule in eine Göttin: Irmensul, ver-

wandelt! — und schon durch die drollige Wahl
und Gestaltung der Namen eine ziemliche Unkennt-

nis« der Zeit an den Tag gelegt hat, in welche er

»eine Handlung verlegte, ja wenn sie gleich viel-

fältig an Medea, die Vestalin und Sonnenjungfrau

erinnert: so hat sie doch — und das kann man
nicht vielen italienischen Opernbüchern nachrüh-

men — Zusammenhang, Fasslichkeit und (das ist

die Hauptsache) mehre ausgezeichnete musikalische

Momente und Situationen. Leider sind die letz-

tern nicht von der Art, wie sie Bcliini's Talent

verlangt, und man kann nicht sagen, dass er ei-

nen einzigen kräftig aufgefasst und durchgeführt

hätte. Uebcrhaupt sollte Bellini sieb vor allen

Stoffen aus dem Alterthume hüten und hübsch im
Gebiete des romantischen Mittelalters bleiben; jene

fordert) Erhabenheit, aber in diesen reicht man
eher mit recht lieblichen , wenn gleich wenig

bedeutenden Melodieen aus. So fanden wir in

dieser tragischen Oper eine Menge angenehmer

liedartiger Motive, doch leider fast keine neuen

und keinen einzigen grossartigen, keinen tragischen

Gedanken, der sich der Handlung und Sinnesweise

jener Zeit anfügte. Wenn wir aber diese Norma
mit dem Piraten deaaelben Tonsetzers vergleichen,

so lernen wir in ihm einen jungen Verschwender

kennen, der sich schnell in einen Geizhals ver-

wandelt haL In diesem finden wir eine so unge-

heure Zahl von originellen, schönen, zum Theil

sogar viel besser in eine Opera seria passenden

Motiven, dass da« jugendliche Genie nicht Zeit

und Raum behielt, sie durchzuführen; dort überall

Armulh, eine stete Wiederkehr der Bellini'schen

Stereotypen , einzelne Anklänge, die wir in der

Straniera bewunderten, in den Montecchi c Capu-
leti duldeten und die uns hier Langeweile machen,

zumal da sie ganz ungebührlich in die Länge ge-

sponnen sind. So sehr man seit Jahrzehnten über

Rossini und die ewige Wiederkehr seiner gewöhn-
lichen Melodieen klagt, so haben wir doch noch

nie ein Werk dieses Meisters gehört, worin so we-
nig Neues enthalten wäre, als in dieser „Norma".
Auch in Hinsicht auf Charakteristik, welcher Bel-

lini sonst manchmal den musikalischen Glanz auf-

opferte, ist er augenscheinlich rückwärts gegangen,

und wir wollten wohl eine Wette machen, das«

es gar nicht schwer sein dürfte, der „Noiraa" ei-

nen andern Text aus anderer Zeit und mit ganz

andern Verhältnissen unterzulegen , welcher der

Wirkung des Ganzen durchaus nicht schadete, selbe

vielleicht noch erhöhte. Von den Chören hatten

uns die Wiener Blätter so viel Wunderbares er-

zählt, dass wir glaubten, der junge Tonsetzer habe
sich plötzlich ganz verändert; wir haben aber eben

nichts Ungewöhnliches darin und nicht einmal jene

pikanten Sonderbarkeiten wieder gefunden, durch

welche er in den Chören seiner frühern Opern
manchmal überraschte und blendete.

Das Hauptmotiv der Ouvertüre ist ein kleines,

recht liebliches, freundliches Thema, das Alle«

eher erwarten lässt, als eine Oper, die sich mit

dem Feuertode der Hauptpersonen endigt. Einige

wenige Beifallszeichen, die sich an ihrem Schlüsse

hören liessen, wurden durch eine zahlreiche zi-

schende Opposition schnell unterdrückt. Eine der

besten Nummern des Werkes ist die Introduction,

wo die Druiden und das gallische Volk vor der

heiligen Eiche erscheinen, die Götter um das Licht

der Weihsagung für Norma und für die Gallier

um Befreiung vom Römerjoche anzuflehen. Die

Gewalt, mit der die herrliche Stimme dea Hrn.
Pöck (der Oberdruidc Arovist) die ganze Chor-
masse mit bewundernswerter Fülle des Wohl-
klanges beherrschte, riss zu stürmischem Beifall

hin. Die Cavatine des Sever (Hr. Demmer) ist

lieblich tändelnd italienisch , durchaus keine Liebe
eines Römers. Hr. Demmer trug dieselbe, wie
die ganze Partie, recht sorgfältig und kunstgerecht

vor, wenn gleich seine Stimme immer mehr ab-
nimmt und es ihm immer schwerer macht, sich

gellend zu machen. Ein Chor, weicher Norma
auffordert, die heilige Mistel zu mähen, und das

darauf folgende Duett zwischen Norma (Dem. Lu-

Digitized by Google



249 1835. April. No. 15 250

teer), Arovist und Chor «ind recht brillante Mu-
sikstücke mit höchst glücklicher Berechnung de«

theatralischen Effect«. Der erste verfehlte musi-

kalische Moment ist gegen den Schluss des Duetts

zwischen Sever und Adalgisa (Mad. Podhorsky),

wo diese, nachdem sie seinen Liebesbitten lange

widerstanden, endlich einwilligt, mit ihm zu flie-

hen und in Rom ein neues Vaterland zu suchen.

In der Vesta ha kommt eine ähnliche Stelle vor,

doch suche man bei Bellini ja nicht die Gluth der

Liebe, ,die uns bei jener gewaltsam hinreisst; er

hat die Sache ganz alltäglich mit einem etwas

schnelleren Zeitraaasse abgefertigt. Das Düett zwi-

schen Norma und Adalgisa (uns bereits aus Can-

cer tun bekannt) ist einer der brillantesten Zweige-

sänge, die es gibt, und bietet bei zwei so vortreff-

lichen Sängerinnen den Raum zu einem Wettstreite

der Kunst dar, der auch diesmal — obschon Mad.

Podhorsky Dicht sehr bei Stimme — von grossem

Interesse war. Das Finalterzett, worin Norma die

Untreue des Vaters ihrer Kinder erfährt und ihn

mit Schmach und Vorwürfen überhäuft, ist zwar
leidenschaftlich gehalten, doch auf die gewöhnliche

italienische Weise (wie etwa in der Armida, denn

in der Semiramis ist schon mehr Wahrheit und

Ernst), wo sich Schmerz, Wuth und Rache in

den künstlichsten und schwierigsten Verzierungen

Luft machen. Trotz der Anstrengung der Künst-

ler wollte das Ganze das Publikum nicht anspre-

chen. Der zweite Akt bringt uns abermals eine

Arie Norma's und ein zweites Duett mit Adalgisa,

ganz im Geiste des Ganzen, lang und gedehnt und

reich verziert. Unbegreiflich ist es, wie Bellini

den Moment, wo Norma ihre Schuld gesteht, so

gar nicht hervorhob, überhaupt den Charakter des

Finale*« so durchaus vergreifen konnte. Was die

einzelnen Partieen der Oper betrifft, so ist es ei-

gentlich nur eine einzige: Norma, in welcher er

einen sogenannten Paradeur für eiue «ehr kraftvolle

Sängerin erschuf. Je mehr wir unsere Dem. Lu-
tzer schätzen, desto mehr mu.ssten wir für sie in

einer Partie zagen, die in einer Hinsicht die phy-
sischen Mittel so unbarmherzig in Anspruch nimmt,
ohne — wie etwa die Julia — einen höhern Lohn
für so ungeheure Anstrengung darzubieten; andern

Theil« in charakteristischer Hinsicht ihrer liebli-

chen, jungfräulichen Individualität so ganz wider-

spricht. Um so erfreulicher überraschte uns unsere

junge Künstlerin — auf die wir immer mehr stolz

werden — durch eine wunderbare Beherr«chung

de« spröden Stoffes, einen glanzenden Sieg über

alle Schwierigkeiten, die sich ihr in dieser Rolle

entgegen stellten. Das« sie die schwierigen, bei

mancher Sängerin gefahrdrohenden Stellen mit je-

ner Virtuosität, Reinheit u. Glanz ausführen werde,

die wir täglich an ihr bewundern, war voraus zu

sehen; aber sie legte nicht allein eine Ausdauer,

eine Kraft und Fülle des Ausdrucks an den Tag,

zumal in dem zweiten Akte, den sie beinahe al-

lein «ingt, die man von einer Künstlerin in ihrer

Jugend durchaus nicht zu erwarten hatte, sondern

zeigte sich zugleich als denkende darstellende Künst-

lerin, die sich auch in einer ganz fremdartigen

Sphäre mit Geschick und Sicherheit zu bewegen
versteht, dass wohl viele Bühuen diese Partie von

altern Künstlerinnen minder vorzüglich ausgeführt

sehen dürften. Die Rolle der Adalgisa ist in an-

derer Hinsicht eben so wenig passend für Mad.
Podhorsky, welche sie übrigens mit ihrer gewöhn-
lichen Kunstfertigkeit sang. Ueber die beiden Her-
ren haben wir schon oben unsere Meinung ausge-

sprochen, über Dem. Th. Schikaneder (Clotilde)

wollen wir schweigen. Diese Confidenten-Partien

sind das Schwierigste bei der Besetzung der italie-

nischen Oper, da wir Deutsche meistens nur —
erste Sängerinnen haben, und wenn ea im Schau-

spiel schwer ist, eine kleine Rolle so gut zu be-

setzen, dass sie der Situation nicht Schaden thue,

so ist es in der Oper fast unmöglich. Die Chöre
gingen gut; nicht ganz so tapfer hielten sich mit-

unter die Blasinstrumente des zweiten Orchesters.

Der Beifall, den die Künstler erhielten, die wäh-
rend der Vorstellung und am Schlüsse wiederholt

hervorgerufen wurden, war ihren Leistungen in so

weit angemessen, als das Publikum selbe überall

anerkannte, doch nicht mit derselben Wärme, als

in einer Composition, die an und für «ich die

Zuhörer lebhaft anspricht.

Berlin, (Beschlus«.) Die Königsstädter Bühne
gab kleinere Balletvorsteliungen im grotesken Genre,
belustigende Lustspiele, Birch^feifl'er'sche Effect-

Dramen und zuletzt Pausta von Donizetli.

Dieses modern italienische Product hat ganz

die Schwächen und guten Seilen de« zeitigen Ge-
schmack« jenseil« der Alpeu. Ein grosse« lang-

Weilige« Sujet , welches dennoch dem Coraponisten

Gelegenheit zu musikalischen Momenten voll Wir-
kung darbietet und in beliebter Weise mit dem
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«chauerlichen Selbstmorde der, ihren Stiefsohn lie-

benden, ihrem Galten ungetreuen Kaiserin Fausta

schliesst, welche, wie Phädra den Hippolyt, den

«prüden Crispus de« Verbrechens anklagt, welches

zu begehen er sich standhaft weigert. Auch noch

fäUchlich des Ilochverralhs beschuldigt, verurlheilt

der römische Senat den Unschuldigen ohne weitere

Untersuchung zum Tode. Zum Glück erfolgt die

Hinrichtung wenigstem hinler der Scene. Welch'

ein Opern-Stoff, der einem sogenannten romanti-

schen Tragödien- oder Melodramen - Dichter der

neuesten französischen Schule ein würdiger Vor-

wurf gewesen sein würde 1 — In der Musik ist

oft, wie in der Ouvertüre und Inti oduetion , viel

Lärm um Nichts. Dagegen enthält solche hübsche,

sangbare Melodieen, auch effectuirende Momente,

nur durchaus keine Wahrheit des Ausdrucks, eben

so wenig treue Charakteristik. Oft ist in den er-

schütterndsten Situationen die Musik so coulraslirend

lustig, dass sie zur Travestie des Textes wird.

Werthvoll ist dagegen der Schluss des ersten Fi-

nals, die Scene von Constantin und Crispus im

2ten Akt, wo der beleidigte Vater vom Sohne of-

fenes Bekenntniss seines Vergehens begehrt, und

das letzte Duett zwischen Fausta und Crispus. Die

Hauptpersonen der Oper wurden von Dem. Häh-

nel (für welche freilich die Sopranparlie der Fau-

sta, die vermulhlich für die Pasta geschrieben ist,

hat heruntergesetzt weiden müssen), Dem. Beckär

(mit nur zu scharf tönender Stimme), den Herren

Fischer u. Ilolzmiller befriedigend dargestellt. Vor-

züglich' sprach das edel tragische Spiel der Dem.
Hähnel und der ausdrucksvolle Gesangvorlrag des

Hrn. Fischer an. Die Instrumental-Begleitung ist

oft überladen durch bloses Tongeräusch, theilweise

aber ganz wirksam, nur stets in der beliebten,

tändelnden Manier von Rossini. Eigentümliche

Geniezüge, wie bei BelJini für das Elegische, An-

den sich in Donizetti'« Mu*ik fast gar nicht vor.

Die Scenerie Mar glänzend ausgestattet, wie auch

die Ausführung der Oper so sorgsam vorbereitet,

wie man es von der Sorgfalt des Hrn. MD. Glä-

aer gewohnt ist.— Noch bemerken wir eine Auf-

führung de« Händei'srhen Oratoriums Jusua, wel-

che der Hr. MD. Lecerf recht gelungen mit sei-

nen Gesangzögliugen im Kölnischen Real-Gymnasiura

für eingeladene Musikfreunde, mit voller Orchester-

Begleitung, nach langer mühsamer Einübung, ver-

anstaltet hatte. Ein so eifrige« Streben nach dem
Höhern und Edlen in der Kunat, desaen Befeali-

!
gung in den jugendlichen Gemüthern höchst wohl-

I thätig für die Folge nachwirken kann, verdient öf-

fentliche, ehrende Anerkennung. Es ist hierbei

j
nicht unerwähnt zu lassen, dass auch in den übri-

! gen hiesigen Gymnasien und Schulen der Ausbil-

dung des Gesanges fortwährende Beachtung gewid-
met wird. — Die treffliche Oper Ali Baba ist

am 37. v. und 1. d. M. mit entschiedenem, oft

lebhaftem Beifall, bei vollem Opernhause mit er-

höheten Preisen gegeben worden. Das Nähere ist

bereits berichtet. Dem. Sah. Heinefelter ist hier

angekommen, um auf der Königl. Buhne Gastrol-

len zu geben, deren erste Desdemoua in Rossinis

Oteilo sein wird.

Fortsetzung der Herbsiopem in Italien u. «. w. —
Anfang der Karnevah-Slagione.

Palermo (Teatro Carolino). Zur aten Oper
gab man am 8. Octbr. Donizetti's Elisir d'araore,

worin die erkrankte Sedlacek durch die France-

schini ersetzt und die Tenorpartie eigens für Hm.
Gamberini zugestutzt werden rausste. Bcnetti, der,

weil ihn die Stimme verlassen, vom Basso cantanto

zum Basso comico, d. h. vom Bassisten zum BufFo

hinabstieg, machte den Dulcamara, und Hr. An-
toldi, ein Basso canlanle mit schöner Stimme und
nicht vortrefflichem Gesänge, den Be'lcore. Das
Ganze Hess kalt. An der Franceschini ist nicht«

lobenswerlh, als ihre frische Stimme; die von Gam-
berini ist zwar angenehm und seinem Gesänge fehlt

es auch nicht an guter Methode, allein da weder
das Buch noch die Musik der Oper sonderlich be-

hagle, so konnte er allein keine Wunder wirken.

Ein weit grössere« Glück machte Donizetti's Fu-
rioso , am 29. Oct. gegeben, dessen Musik, wenn
auch nicht immer neu und noch dazu herkömm-
licherweise verstümmelt, das hiesige Publikum sehr

befriedigte. Antoldi zeichnete «ich in der Titel-

rolle aus, indem er seine Stimme zu massigen,

Manches auch mit Kraft und dramatischem Ac-
cente vorzutragen wusste. Die Rolle der Eleonora

wurde von der Toldi recht artig gesungen und ge-

spielt. Jene des Fernando ist unbedeutend; Gam-
berini hieb sich wacker durch, besonder« mit ei-

ner eingelegten Arie v. Maestro Monleleone. Be-
nelti gefiel als Caidamä, und so erhielt denn Alle«

insgesammt vielen Beifall, sogar das neu hinzu-

componirte Final-Rondo, vom Maestro lo Casto,

mit einer ganz curiosen Cabaletta.— Bis zu Ende
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der Stagione wechselte nun die Sonnambula mit

dem Furioso ab. Raimondi's Sohn wurde für die-

aes Theater engagirt; sein Vater achreiht gratis

eine Oper für ihn.

Seit Kurzem vennehren sich hier die Zeit-

schriften, eben so wie in der stolzen Parthenope.

Ein dieses Jahr i854 erschienenes Journal, II Va-
pore genannt, enthielt unlängst unter der Aufschrift

:

rScnUiiza nitisiralc inappellnbile" ein langes, in ju-

ridi.sch-mw.sikalischer Form ahgefasstes Aktenstück.

Der Sn- it entstand hei Gelegenheit, als hier Do-
nizelti's Fausla gegeben wurde, worin zu Ende des

Finals ein Stück, von fünf Sängern und den Chö-
ren vorgetragen wurde und von einer adeligen

Person die Aetisserung geschah, das Quintett «ei

sehr schön. Ein Musiker bemerkte hierauf, das

Stück sei blos ein Terzett und kein Quintett. Nun
kam es zum Worlstreit. Die adelige Person nannte

den Musiker einen Dummkopf. Dieser vertheidigte

sich auf die höflichste Weise mit Lichtental in

der Hand, welcher der Codex der musikalischen

Wissenschaft ist — che e il codice della scienza

musicale, heisst es in dieser Sentenz — ; dieweilen

also in nur bemeldetem Stücke blos drei Stimmen
obligat sind , so ist und bleibt es ein Terzett. Die

vornehme Peraonage schlug hingegen den Rousseau

auf, wo gesagt wird, in jedem Accordc singen und
unterscheidet das Ohr blos zwei Töne, alle übri-

gen seien blos Ausfüllungsstimraen. Das half nichts,

und das musikalische Tribunal sprach endlich aus:

„es ist ein Terzett und kein Quintelt."

Man sagt, Rossini habe an Jemanden hier ge-

schrieben , Bellini's neueste, auf dem italienischen

pariser Theater zu gebende Oper: I Purilani, sei

ein grosses Werk (gran lavoro), das ihm sehr

grossen Ruhm (summa gloria) verschaffen würde.

Trapaiii. Wegen Unpäßlichkeit der Padi-

glioni übernahm die allra (Jd est, nicht ganz) Pri-

madonna Clementina Parisi ihre Holle in Uonizet-

li's Esule di Roma. Die junge und hübsche Sän-

gerin wusste die Zuhörer bald weinen , bald recht

vergnügt zu machen , wiederholte auch auf allge-

meines Verlangen ihre honigsüsse SchlusscabaJetle.

Der arme Tenor war nicht bei Stimme.

Messina (Teatro dclla Munizione). Ein Car-

tellone machte in allen Haupistrassen die Sänger-

gesellschaft für den Herbst und den Karneval kund.

Mit diplomatischer Genauigkeit, strengem Zeremo-
niale und delikater Eliquette wurde da jeder Buch-

stabe an Ort und Stelle gesetzt und vor der Be-

kanntmachung mit einer Poppelbrille noch einmal
durchgeguckt, weil ein Thealer, eine Oper, eine

Sängeitruppe, ein Cartellone was gar Wichtiges
in Italien ist. Nun kommen da zum Vorschein:
Leoniida Franceschini Rossi, Prima Donna Soprano
assoiulo; Carolina Vielti, Prima Donna Conlrallo

assoluto; Emiia Carlelli, Prima Donna Soprano;
Cirillo Anlognini, Tenore assoluto; Giacomo So-
lan, Prirao Basso assoluto, nebst den Ailri (zwi-

schen Pr. und See.) und Secundärsängern, Maestro

Cornposilore e Diretlore della Musica, Signor Carlo

Valentiui. Die zu gebenden Opern : Parisina, Di-
luvio universale und Elisir von Donizetti, Beatrice

Tenda v. Bt-Uini, Normanni v. Mercadante, Achille

in Sciro v. Coppola und Fidanzati v. Pacini. Da
es aber diesen Herbst auf den sicilianischen Thea-
tern mehre kranke oder unpässliche Sänger gab
und bei uns der Bassist Solari das Bette hüten

mussle, so unterblieb die Aufführung der Parisina,

und dafür gab man die Capuleti e Monteccbi mit
Vaecaj's drittern Akte. Die Palme erhielt die Fran-
ceschini Rossi in der Rolle des Romeo; sie hat

einen grossen Stimmumfang , mitunter dramati-

schen Gesang und gute Aclion. Hr. Solari wurde
indessen durch den angekommenen von hier gebür-
tigen Bassisten Luigi Tabclliui ersetzt, und so konnte

Ende Nov. die Parisina in die Sccne geben. Diese

Oper, vielleicht das Hauptsteckenpferd der Unger,

hat auch nur mit ihr in Florenz u. Neapel Glück
gemacht; sonst fand sie allenthalben keine glänzende

Aufnahme. Hier traf sie dasselbe Schicksal und
zum grössteu Unglück war die Primadonna in der

ersten Vorstellung etwas erkältet, bei alledem sang

sie die von obenerwähntem Mro. Valentini neu ge-

schmiedete Schlusscabalette zur grössten Zufrieden-

heil des Publikums. Wegen Pacini's Fidanzati ent-

standen Händel zwischen der Iropresa u. der Fran-

ceschini, weil Erslere verlangte, sie solle die, Rolle

der Evellina übernehmen, sie aber behauptete, als

Prima Donna Soprano assoluto könnte sie nach ih-

rem Belieben die für einen Sopran geschriebene

Rolle des Damiano wählen, was ihr Niemand strei-

tig machen konnte. Hieraus ersehen die Leser «u-

gleich, wie wichtig die obbeschriebene Convem'enxe

teatrali sind. (ForUcuun« folft)

Mancherlei.
Der Herzogl. Dessau'sche Kapellm. Dr. Frdr.

Schneider hat von I.Moj. der Kaiserin von Rum-
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land einen Brillantring von bedeutendem Werth
für Zuwendung der Part, seines Oratorium» „Chri-

stus das Kind" erhalten.

Hr. Christian Gottlieb Belcke, Altenb. Kam-
mermusikus in Lucka , bekannter Flötist und Ton-
setzer , hat auf einer eben jetzt vollendeten kleinen

Kunstreise in Halle, Erfurt, Gotha und Meiningen,

mit gewohntem Beifalle Concerte gegeben , worin

er seine eigenen Compositionen und Variationen

von Heinemeyer vorgetragen hat.

Hr. Ernst Lepold Schmidt aus Heiligenstadt

in Preussen, ErGnder oder vielmehr Verbesserer der

Apollo-Lyra, welches Blasinstrument in unsern Bl.

i835, No. 5, S. 8i genau beschrieben und abge-

zeichnet worden ist, hat auf seiner grossen Kunst-

reise in Frankreich, Belgien und England mit sei-

nem Instrumente Aufsehen erregt , vor den Köni-

gen genannter Länder, in vielen grossen Concerten

und auf den Pariser und Londoner Theatern mit

Beifall gespielt. Die Componisten Cherubini, Paer,

Bossini, Moschelea und Meyerbeer haben ihn mit

den rühmlichsten Zeugnissen versehen, und in Pa-
ris, wo er ein solches Instrument neu verfertigte,

das einzige, was er während der Reise vollenden

konnte, hat er die silberne Ehrenmedaille und das

Diplom eines Mitgliedes der Akademie der Indu-

strie i834 erhalten. Eben so hat ihn das Lond.

Museum für National-Manufactur und mechanische

Künste geehrt. Das in Paris verfertigte Instrument

ist ihm von L.Stuart, der Gemahlin des englischen

Gesandten, für 600 Fl. abgekauft worden. Der
Verfertiger hat die geehrte Kunslliebhaberin im
Spiele desselben unterwiesen. Seil einiger Zeit kom-
men auch aus Teutschland Anträge zur Verferti-

gung solcher Instrumente an ihn. Den Preis für

ein vollkommenes in zierlicher Form setzt er auf

5o Thlr. Seit dem Anfange des Monats März
war er in München angekommen, wo er uns vom
a osten schrieb-, er sei gesonnen, eine Reise nach

Italien, Oriectaniand u - «• w. anzutreten, so dass

er unter a Janren schwerlich ein neues Instrument

seiner Art Itcfern könne. Die Bauart und das

Wesen der verbesserten Apollo-Lyra hat, seitdem

wir es beschrieben, keine Veränderung erfahren,

ausser der Stimmung, die sicherer und viel dauer-

hafter geworden ist. In der Behandlung desselben

und an Fertigkeit des Spiels versichert der Ver-
fertiger bedeutend gewonnen zu haben.

Die S. 3o5 unserer Bl. gerühmte Violine des

Hrn. Moritz Schön befindet sich jetzt in den Hän-
den des Hrn. Eduard Winters , Schülers von Mat-
thäi und Spohr, jetzt Mitgliedes unsers hiesigen

Orchesters. Es ist eine treffliche Geige: aber St.

Peter und St. Paul, wie Veracini seine beiden

Hauptgeigen nannte, ist sie doch noch nicht; will

aber auch viel sagen. Genug, sie ist schön.

Die Contraltislin Marietta Carraro von der itaL

Oper zu Odessa ist im vor. Jahre plötzlich daselbst

gestorben. Die damalige Operngesellschaft bestand

aus folgenden: die ßarili und Tassistro,. die Altistin

Tinelli, die Tenoristen Magnani u. Patti, der Buflo

Coppini und die Bassisten Tosi u. Guiddo.

Anreigs
TO»

Verlags-Eigexithum.
Les Rivale s,

deux M^lodies variees
pour le Piano

et deditfet auz
Misses Emily et Indiania Llewelyn

p«r

Henri Herz.
D im tuitet.

Op. 80. No. 1 et %.

Second Th&me original
it ee

Introductiou etVariationt
pour le Piano Porte*

de* die- !*

Mr. Henri Thelton
• t compo««! per

Henri Hers.
Op. 81.

B. Schott'» Söhne in Mains u. Antwerpen.
Pari», che* Schonenberger et

Landre 3, che* Dalmaine.

Imiptig, bei Breitkopf und Härtel. Redigirt von G. fV. Fink
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 22lt« April. N=. 16* 18 3 5.

Musikalische Topograplue von Breslau.

l. Da« Kön. ahadem, Institut für Kirchenmusik

ist mit der Universität verbunden und an die Stelle

der Musikschulen in den aufgehobenen Stiftern und

Klöstern gekommen. Der Gesangsunterricht sollte

iu sämmtlichen Gymnasien und in beiden Schul-

Lehrer-Seminarien nach der Methode der Berliner

Singakad. gegeben werden, weshalb der Kapellm.

Schnabel und Oberorg. Berner zu Prof. Zelter be-

ordert wurden , um diese Methode den angestelllen

Lehrern miliutheilen. Die so weit vorgerückten

Chöre sollten dann zu einem grossen Chore ver-

einigt werden, der sich allwöchentlich zu gemein-
samer Uebung in der Universitätskirche versam-
meln sollte. Der theoretische Unterricht sollte vor-

jtüglich auf Kirchenmusik, dem Style und Geiste

nach mit Bezug auf den Ritus beider Confessionen

sehen, weshalb auch den Theologie Studirenden

die Theilnahme daran ausdrücklich zur Pflicht ge-

macht wurde. Am 19. Juni i8i5 wurde es un-

ter Leitung Schnabels ur.d Berners eröffnet Die
Gesangübungen des vereinten Chores begannen am
5. März 1816 und am i3. März 1817 fand die

erste öffentliche Aufführung von ihm Statt. Die

Oberaufsicht über das Institut wurde 1817 von

einem hohen Miuisterio dem K. Oberlandsgerichls-

ralhe v. IVinterfeld übertragen, nach dessen Ver-

setzung in das Geheime Obertribunal zu Beilin

um neuen Jahre i833 an Hr. Prof. Dr. Branis

da« Amt eines Direclors sämmllicher Uutenichu-
anslallen für Musik in Schlesien erhielt. Zeiliger

Musikdir. und erater Lehrer der Anstalt ist Juli.

Theodor Mosevius, geb. d. 25. Septbr. 1788 tu

Königsberg in Preussen, zweiter und Orgel-Lehrer

ist Josepfi Front fVolf ,
geb. d. 3. Jan. i8o3 bei

Leobschülz in Oberschlesien.— Die Schüler wer-
den noch jetzt aus den im Notenlrelfeu bereits ge-

übleu Discantislen und Allistcu der hiesigen Gym-
57. Jahrgang.

nasien und aus den Zöglingen des katholischen und
evangelischen Schullehrer -Seminars nach daselbst

vollendetem einjährigen Curau« zusammengestellt

und betragen gegenwärtig 360 an der Zahl. -

Zweck des Instituts: Verbreitung einer ver-

edelten Gesangweise in der Provinz; Erlangung
der Kenntnis« des Styl« nnd Geiste« klassischer

Kirchentonwerke beider Confea«ionen. — Form
der Hebungen: Choräle aus einer eigenen, mit

Rücksicht auf die kirchlichen Zeiten nnd auf alle

Kirchentone entworfenen Sammlung in 5 Bearbei-

tungen aüa verschiedenen Zeitaltern; kleinere Ge-
sänge der kalhol. Kirche; Motetten und Gantalen;

Studium eines grössern Kirchenstücks im Zusam-
menhange. — JOeffentliclie Aufführungen: All-

jährlich ein Specimen, beatehend aus einigen Cho-
rälen, kleinen Kirchenstücken und einem Psalm
oder Hymnus; — im Vereine mit der Singaka-

demie ein Oratorium. — Der Versammlungstag
ist Dienstag von 4—

6

S
Uhr im Ganzen, Freitag

von 4— 6 Uhr Vorübung einzelner Stimmen.
3. Der kitchliclu Singverein, gestiftet und

geleitet von dem Cantor an der Hauptkirche St.

liernhardin, Hrn. Gottlob Sieger t, geb. d. 6. Mai
1789 zu Ilmsdorf bei Reichenbach, seit 181 3 hier

und an der Bürgerschule zum heiligen Geiste an-

gestellt. Mit der Kirchenmusik «Und e« übel. De«
Mannes angestrengte Bemühungen gelangen. Seit

1820 stiftete er «einen Singverein, der jetzt 130
Mitglieder zählt, welche «ich wählend der 6 VVin-

termunate wöchentlich einmal im Saale der neuen

Bürgerschule zur Ausführung geistlicher Gesänge

vereinigen. Ein Thril der Mitglieder unterstützt

die von S. dirigirten Sonntagskirchenmusiken. Aus-
serdem hat der Verein jährlich seit «einer Entste-

hung an der Charmittwoche eine grössere Ton-
dichtung vielfacher Art, von Orlandus Lasaus bis

in die neueste Zeit, zu Gehör gebracht. — Obcr-
orgauist an der St. Beronsudinkirche ist der durch

16
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seine Kunst reisen p. Compositionen bekannte Adolph

JIes.se , geb. su Breslau den 3o. Aug. 1809. Da«

Nähere nächsten«.

5« Hr. Joltx Carl P<thsr%cr, geh» su Ner.ba.us

hei Waldenburg (wann?), Gesanglehrer am Elisa-

belhan und seit 1838 Cantor an der St. Elisabeth-

B. St. Barbara-Kirche, bildete sich von 1820 an

aus seinen Schülern einen Gesangverein für kirch-

liche Musik, wozu auch mehre Dilettanten traten,

so dass die Zahl der Sänger oft über 70 heran-

wuchs , welche dann bei Aufführungen grosser

Werke thätig waren. Jetxt schwankt die Anzahl

«wischen 5o und 60. Unter diesen sind 16 an

der Elisabethkirche angestellte Gymnasiasten. Ver-
sammlungsort ist noch immer die Privatwohnung

des Cantors, Sonntags von 11 bis 13 Uhr. Es

werden sur Erhaltung des Vereins keine Beitrage

verlangt, nur wird jedem Mitglieds die Verbind-

lichkeit aufgelegt, bei grossen Musikauffübriingen,

wie der Tod Jesu v. Graun alljährlich, die Tod-
tenfeier und ähnliche, mitzuwirken. Es erscheint

aber ausser den 16 angestellten Gymnasiasten noch
eine bedeutende Anzahl Mitglieder bei den Sonn-

u. Fesltagsmusiken in der Kirche. i835 wurden
im Ganzen 2 16 Musikstücke in der Elisabethkirche

aufgeführt« — Organist ist hier Ernst Köhler,

geb. d. a 8' Mai 1799 zu Langenbielau bei Rei-

chenbach, seit dem 28. April 18x7 als Unterorg.

und seit dem 2 5. Mai 1827 als Oberorg. an die-

ser Kirche bestätigt, auch seil 1820 durch mehre
Pianof.- u. Orgel-Compoaitionen bekannt.

4. Leopoldin'sches Gymnasium, zählt jetzt

4y6 Schüler; im J. 1827 war die Anzahl bis auf

700 gestiegen. Seit 30 Jahren erlheilt der nun-
mehrige Kapell/n. am Dom Bernh. Hahn den Ge-
sangunterricht. B.Hahn ist geb. d. 17. Dec. 1780
su Leubus a. d. Oder; Violin- u. Violoncellspieler,

mehr Sänger (Tenor). Als Lehrer an dieser kath.

Anstalt, wo er den Gesang sehr vernachlässigt

fand, hat er Bedeutendes genützt und der Jugend

selbst Liebe zu den Elementarstunden beigebracht.

Dje wöchentliche allgemeine Uebungsstunde erfreut

sich allgemeiner Theilnahme. Er unierrichtet nach

seinem „Handbuche beim Unterricht im Gesänge

für Schüler auf Gymnasien und Bürgerschulen"

(1839, bei Leuckart in Breslau). Die Elementar-

achüler sind in 5 Klassen getheilt, aus welchen
die Geübtesten jährlich hervorgezogen werden. Mit

diesen, i4o— i5o, werden sucrat kleinere, dann

grossere Gesangwerke, als Chore u. Motetten ver-

schiedener Meister (alter und neuer) versucht. Der
Kirchengesa ri£ ist dadurch musterhaft veredelt wor-
den. Bei besondern Kirchen - und Schulfeieriich-

keifen werden' unter Leitung d*>s Lehrers manche
grössere Musikwerke su Gehör gebracht. Jeden

Sonntag wird während des Gottesdienstes eine Mo-
tette von den Schülern gesungen und beim tägli-

chen Friihgottesd/enste den Sommer hindurch vor

der Schule 4slimmige deutsche und lateinische Lie-

der. Die Sopranisten und Altisten dieses Gymna-
siums sind verpflichtet, auch am akademischen

Königl. Institute für Kirchenmusik mitzuwirken,

wo sie grösstenteils die Mehrzahl bilden. —

-

Domorganist ist Joseph Franz fVolf, geb. den

3. Juni 1803 in Tschirmkau bei Leobschüts.

5. Haupt- u. Pfarrkirche su St. Maria Mag-
dalena. Alle Sonn- u. Festtage Musikaufführungen.

Eine bedeutende Anzahl Sliftsmusiken dazu gerech-

net, beläuft sich die Zahl der jährl. Versamml. de«

Chores zu Musikleistungen auf i5o, ohne die Pro-

ben. Für immer wirken 4o Sänger, worunter 16

Gymnasiasten, und 20 Instrumentalisten. ßei grös-

sern Aufführungen erstreckt sich die Zahl der Mit-

wirkenden durch Unterstützung von Dilettanten auf

mehr als 80. Alle bekannten Compositionen der

ältern und neuern Zeit für die Kirche werden su

Gehör gebracht. Dirigent des Chores ist der Can-

tor, Hr. Tlieodor Kahl, ällesler Sohn des 1828

verstorbenen Cantors Ch. Kahl, geb. zu Breslau

i8o4, wo er von seinem Vater unterrichtet wurde,

dann das Gymnasium su Maria Magdalena und

darauf die hiesige Universität als Theolog besuchte.

Eine Zeit lang war er bis 1828 Director des Mu-
sikvereins der Studirenden , den Unterricht Schna-

bels und Berners geniessend, und wurde 1828

seines Vaters Nachfulger, Cantor su St. Maria

Magdalena und Gesanglehrer am Gymnasium glei-

ches Namens. — Oberorganist an dieser Kirche

ist Carl Freudenberg (wann und wo geboren?),

studirte Orgelspiel und Harmonie bei dem Cantor

Klein in Schmiedeberg, dann die Logier'sche Me-
thode su Berlin, vom Staate unterstütst, machte

1826 eine Reise nach Italien und kam 1827 an

die Stelle des Oberorganisten Heinr. Goltl. Neu-
gebauer , welcher 1811 Nachfolger J. G. Re-
nisch geworden war.

(BwcUuts folgt.)
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Bedeutende fVerle.

1. Die Weihe der Töne. Charakteristische« Ton-
gemalde in Form einer Symphonie nach einem

Gedichte von Carl Pfeifer, componirt von L.

Spohr. 86sles Werk. Wien, bei Tob. Haslin-

ger. In Partitur. Pr. 6 Thlr. 16 Gr.

3. Dasselbe Werk für das Pianof. zu 4 Händen
eingerichtet von Carl Czemy. Ebendaselbst.

Pr. 4 Fl. 5o Kr. (3 Thlr,)

üeber dieses Orchesterwei k haben mehreMän-

ner aus den verschiedensten Gegenden schon im

vorigen und in diesem Jahrg. unserer Blätter ihre

Ansicht und die beifällige Aufnahme des Publi-

kums so anziehend ausgesprochen, dass jedes Or-

chester von Bedeutung unsere wiederholte Empfeh-

lung überflüssig finden müsste. Es gehört zur Ehre

eines Orchesters, das Werk gut zu Gehör gebracht

zu haben. Die Partitur sollten sich Künstler nicht

entgehen lassen ; sie ist für die meisten äusserst be-

lehrend und den Meistern wird sie die angenehmste

Leetüre gewähren. Sie gehört in jede gute Samm-
lung. Die Einrichtung für's Pianof. gereicht Hrn.

Czerny zur Ehre; er hat die nicht leichte Auf-

gabe trefflich gelöst. Wir hätten kaum geglaubt,

dass sich dieses Orchester-Tongemälde auf dem Pfte.

so gut und so unterhaltend ausnehmen würde, als

es hier wirklich der Fall ist. Es wird auch in

dieser Gestalt den p'reunden solcher häuslichen' Ver-

gnügungen sehr willkommen sein. Das Gedicht ist

vorgedruckt.

Sämmtliche Concerte von Ludw. van Beethoven.

In Partitur. Wien, Eigenthum u. Verlag der

k. k. Hof- u. pr. Kunst- u. Musikalienhaudl.

des Tobias Haslinger. Leipzig, bei Breilkopf

u. Härtel und C. F. Peelers. No. l.

Concert für das Pia/iof. mit Begl. de» Orth.

Vollständige Partitur. Wien, b. T. Haslinger.

Beelhoven's sämmtliche Concerte in schöner

Ausgabe, wie hier immer, in Partitur zu besitzen,

gehöit zuversichtlich sowohl für Virtuosen als für

Compouisten zu dem Erwünschtesten. Eine solche

Sammlung muss guten Eingang finden überall, wo
echter Siuu für Tonkunst heimisch ist. Wir ha-

ben von diesem ersten Coucerte ausCdur nur um
jede« Missverstandea willen den Anfang anzuzeigeu

und noch hinzuzufügen : Das Concert ist genau wie-

dergegeben, wie es B. schrieb; auf einem eigenen

Linicnsyalem sind hiu uud wieder vou einer ge-
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schickten Hand, stets an geeigneten Stellen, nie

überladend, noch weniger den Sinn des Ganzen
verwischend, mit glücklichem Takt glänzendere

Gänge verzeichnet, die den meisten heutigen Kla-
vierspielern sehr lieb sein werden. Wer jedoch

diese Zuthalen nicht spielen, sondern lieber bei

den einfacheren Bravouren B.'s verharren will, ist

gar nicht gehindert: wohl aber kann er aus dem
Beigefügten mit dem Originale augenscheinliche Ver-
gleichungen anstellen, wie sich jene nicht zu lange

vergangene Zeit der Composition dieses Concerts

im Pianofortespiel zn der unser n verhält.— Nur
der letzte Satz hat ausgeführte Cadenzen, der erste

1)1 os das Zeichen der Cadenz, so dass sie dem
Vortragenden überlassen bleibt. Der Anfang des

Concerts, dessen Empfehlung gar keine Worte
braucht, ist folgender:

Quartett für a Violinen, Viola und Vcello von

L. van Beethoven, itjtes Werk. No. l. Wien,
bei Tob. Haslinger.

Quartetten etc. No. 3, 18. Werk; No. 5, 18. W.;
No. 4, 5 u. 6, 18. W. Ebendaselbst.

Diese neue schöne Auflage dieser weltbekann-

ten, berühmten Quartette hat es nicht einmal nö-

tlüg, dass die Anfange jeder Nummer hergesetzt

werden, um dem Gedächtnisse zu Hülfe zu kom-
men. Man kennt, ehrt und liebt sie. Wir freuen

uns, dass sie einer neuen Auflage bedürfen. Ein

Gleiches gilt von folgendem:

Terzett für Violine, Viola und Vcello von L.
van Betthoven. 5tes Werk No. 1 ; gtes W.
No. aj gtes W. No. 5j gtes W. No. 4.

Ebendaselbst.

Desgleichen eine neue Auflage von

Grande Sonate patltetique pour le Pianof. comp',

par L. van Beethoven. Oeuv. i3. Leipzig,

chez Breitkopf et Härtel. Pr. 16 Gr.

Von solchen Werken haben wir nur die Titel

zu uenueu^ Mau wird von selbst darauf achten.

1
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Nachrichten.
. d. g. Febr. Musikalische Akade-

mie des Kammermiisikus and ersten Clarineltisten

der Königl. Kapelle, Hrn. Kotte. Ouvertüre aus

der Felaenmüiiltf von Reissiger; eine der besten

dieses Componisten. Concertino für die Clarinette

od C. M. v. Weber, vom Concertgeber sehr

schön vorgetragen. Göthe'a Erlkönig, componiit

von Franz Schubert, geaungen von Dem. Schnei-

der. Die geistvolle, treffliche Coroposition ist be-

kannt. Ausführung gut, doch etwas kalt. Duett

aus Sargino von Paer, eigentlich für Sopran und

Tenor, geaungen von den Damen Schneider und

Veltheim. Warum, da spater zwei Tenore auf-

traten? Ueberhaupt war durch das Unwohlsein

der Sängerin Schröder-Üevrient und des Tenoristen

Schuster die ganze Folgereihe der Stücke unter-

brochen worden. Die gedruckten Blattchen mit

Angabe der eingeschobenen Stücke waren nicht in

Jedermanns Händen. Unangenehm genug! Im
zweiten Theile Chopin's Concert für Pianoforte,

vorgetragen v. Hrn. Hoforganisten Eisert. Cho-
pin's originelle Bahn, die er in allen seinen Wer-
ken geht, ist bekannt Auch dies Concert, ein

höchst geniales Werk, ist ea. und in der Leipz.

AI Ig- Mus. Zeitung gründlich und ausführlich be-

urtheilt worden. Möglich, daas alle diejenigen,

die mit dieses Componisten Weise nicht bekannt

sind oder sich nicht bekannt machen wollen, ihn

bizarr, lang ausgedehnt, trocken u. s. w. finden.

Wir geben zu, dasa man seine Eigentümlichkeit

oft hören müsse, dass er bisweilen sonderbar und

etwa« breit werde, allein diese Concessionen kön-

nen auf das Urtheil über den Werth seiner Com-
positJonen keinen Ein flu« haben. Wir können mit

voller Ueberzeugung versichern, dasa die« Werk
eine der genialsten Erscheinungen ihrer Gattung

ist und ganze Stösse von Modecompositionen in

den Staub tritt. , Kenner werden sich bald davon

überzeugen, wirkliche .Liebhaber mögen durch wie-

derholtes Anhören der Cbopin'srhen Compositionen

sich den Sinn dafür erwerben, und die Legion der

blosen Hörer mögen — schweigen und ihren En-
thusiasmus für die Strauss'schen Walzer aufheben.

Der Vortrag dieses äusserst «chwierigen Concert«

war, wie man ihn von einem so gediegenen Vir-

tuosen als Hr. Eisert ist, erwarten darf, brillant,

pracis, kräftig und voll Geist Da« Auditorium

lohnte «eiue Leistung mit verdientem Applaus. Ge-
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«ang von 'Männerstimmen (von Schubert?), ange-

nehm und gut vorgetragen. Variationen für Cla-

rinette und Pianoforte von C. M. v. Weber, nicht

ganz im heutigen Geschmack, aber brav vorgetra-

gen von beiden Künstlern. Sextett von Mozart aus

Cosi fan tutte; ganz für*« Theater berechnet, konnte

es im Concerlsaale keine grosse Wirkung thun.

Schlummerlied aus der Stummen, für Harmoni-
chord und Clarinette, von Hrn. Kulte und dem
als wackern Akustiker bekannten Hrn. Kaufmann
vorgetragen. Wenn das Harmonichord rein ge-

stimmt gewesen wäre, so würde der Zusammen-
klang beider Instrumente ohngefahr so gewirkt ha-

ben, wie Honig stark mit Zucker bestreut auf den

Gaumen. So aber störte nicht nur die unreine

Stimmung, sondern es erklangen auch manchmal
ganz harmoniefremde Töne mit Dazu machen
die ganz deutlich vernehmbaren Ondulationen und
Oscillationen des Tones das Zusammenspiel schwer

und nicht angenehm , indem sie das Gefühl des

strengen Taktes verwischen. Da« Instrument kann,

allein gespielt bei gewissen Gelegenheiten vortreff-

liche Wirkung thun und seinem Erfinder verdienter-

maassen Beifall und Ehre verschaffen, allein in'«

Orchester paast es so wenig wie alle «eine Ver-
wandten, Harmonica, Euphon, Aulodion u. s. w.,

weil der Ton zu heterogen ist, um sich mit dem
der andern gebräuchlichen Instrumente zu verbinden,

und auch für's Solo nicht schnell genug anspricht

Den i5. Febr. Freitags im Hoftheater Con-
cert zum Besten der Armen. Ouvertüre von Beet-

hoven zu Egmont. Wer kennt und liebt diese«

Meisterwerk nicht? Arie aus Titus von Mo* u t,

gesungen von Mad. Schröder-Devrient Die schöne

Arie ist bekannt, die Ausführung schien nicht recht

übereinstimmend. Schillert „Lied von der Glocke"

mit musikalischer Begleitung (leider!) von Lind-

paintner, gesprochen von Mad. Retlich und Hrn.

Pauli. Die Declai..ation trefflich. Die Composi-

tum, an sich schon ein ästhetischer Missgriff, ao

gut wie die von A. Romberg, aber auch in der

Erfindung keinesweges eminent Oft hätte man
viel darum gegeben, die Musik nicht und dagegen

lieber die wohlthuende Stimme der Mad. Rettich

su hören, deren schön gesprochene herrliche Worte
durch die Musik verdeckt und verdorben wurden.

Werden denn so manche Componisten nicht den

Unterschied zwischen einem lyrischen und einem
didacti«ehen Gedichte, wie ea die Glocke ist ein-

sehen lernen? Es sind nicht «ech* lyrische Stellen,
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die wirklich Musik erforderten, im ganzen Gedichte.

Wie man aber Stellen, wie:

Nehmet Holl vom Fichtenntamme,

Doch recht trocken laut e« fein,

Dt« die eingepnuato Flamme

Schlage au dem Schwalch hinein.

Kocht de* Kupfer« Brei,

Schnell daa Zinn herbei,

Dan die sähe Glockenapeite

Flicaae nach der rechten Wir; je.

componiren könne, bleibt räthselhaft. Welches ist

denn nun die rechte Weise, wie man musikalisch

das Fliessen der zähen Glockenspeise ausdrückt?

Unter den Verständigen war nur eine, die alte

längst begründete Meinung, dass der Musiker näm-
lich nicht muss malen wollen, was nicht im Be-

reich seiner Kunst liegt, weil er und sie sonst zu

Schanden werden. Finale aus Titus, isten Akts,

ein herrlicher Satz und würdig ausgeführt. Zweite

Abtheilung. Duett aus Semiramis von Rossini, ge-

sungen von Mad. Schröder-Devrient u. Ffl. Schnei-

der; unter den heutigen Italienern ist Rossint ein

Klassiker, ein Diamant vom ersteu Wasser. Sep-

tett von Beelhoven, ausgeführt von dem Coucerl-

meister Rolla und den KM. Pohland, Kummer,
Schmerbitz, Kotte, Haase und Lorenz. Ein Ca-
biuetstück, herrlich wiedergegeben. Finale aus

dem aten Akt des Don Giovanni; leider ward
der fugirte Eintritt dieses schönen Satzes, den

man so selten hört, durch ein Verzählen der

Takte im Chorpersonal verdorben.

Sonnabend den i4. Febr. gab ,Hr. Ciprian

Romberg, Violoncellist in K. Russ. Diensten, eine

Quartettakademie in dem ihm vom Baron Trautvet-

ter überlassnen Saale. Er zeigte «ich als ein treff-

licher Schüler des grossen Bernhard Romberg, sei-

nes Oheims. Es ist schon von ihm in der allg.

rousikal. Zeitung die Rede gewesen. Allem ihm
gespendeten Lobe stimme ich ganz bei und Gude
nur den Tadel seine« Instrumentes, das ein sehr

guter Guarneri ist, und seines Tones unbegründet.

Der Vortrag der nationalen Lieder im Dudelsacks-

Charakter war «ehr originell und wahrhaft reizend.

Den 3o. Febr. Norma, gros«e tragische Oper
von Bellini. Das Textbuch üt sehr gut und liefert

höchst prägnante Situationen. Die Muaik ist —
die alte Bellini'sche Leier mit faustdicken Remi-
niscenzen aus den Montecchi und Capuleti. Ein
hiesiger geistreicher Musikfreund machte davon die

treffendste und bitterste Kritik, indem er sagte, die

ehemaligen untergeordneten Zeichenmeister, die mit

Rolle und Bleistift keuchend aus einem Hause in'«

andere, Stunden gebend rannten, hätten ihren Schü-
lern eingeschärft: „Wolken macht man gerade wie
Baumschlag, nur ein bischen anders." Eben so

könne man sagen, Norma sei gerade wie die Ca-
puleti, nur ein bischen anders. — Dass Mad.
Schr.-Devrient beklatscht und herausgerufen wurde,

versteht sich und war auch, in ihrer Art, verdient.

Den a 5. März. Der Berichterstatter war ver-

hindert, in der ganzen Zwischenzeit seine Woh-
nung zu verlassen, und kann also nur erwähnen,

dass an diesem Festtage (Maria Verkündigung) eine

Messe von ZingareUi in der katholischen Kirche

aufgeführt ward, auf welche das Motto des letzten

Haydn'schcn Quartetts vollkommen passte: „Hiu
ist alle meine Kraft, alt und schwach bin ich."

Wer Lust hat, den 83jährigen Greia in dieser

Composilion zu bewundern, der thue es. Mir und
Allen, die die Musik hörten, kam sie wie Was-
ser vor, völlig färb- und geschmacklos. Warum
soll denn der Tribut der Schwäche, den der Künst-

ler, wie jeder Mensch, der Natur abtragen muss, zur

Schau gestellt werden und die frühern glänzenden

.Leistungen verdunkeln? —
_

•

Mad. Schröder-Devrient hat, nachdem «ie in

Deutschland den Ruf der ersten tragischen Schau-

spielerin und Sängerin mit allem Recht erworben,

sich entschlossen, auf fünf Vierteljahre nach Ita-

lien zu gehen, nachdem sie vorerst Deutschland in

mannichfacher Richtung durchzogen haben wird.

Ihre letzten Vorstellungen waren Norma — ihr

Benefiz — und die Capuleti. AUes in der ge-

wohnten Art. Ri i fall, Herausrufen, Rührung u. s. w.

Einstweilen sind wir ohne eine erste tragische Sän-

gerin, weshalb in aUe vier Welttheile um Succurs

geschrieben worden. Führe uns Apollo eiue gün-

stige Erwerbung zu. Schwer wird es die Nach-
folgerin haben, wenn sie auch noch so brav i«ty

denn der Geschmack hatte sich ao an die Darstel-

lungsweise der Künstlerin, die una verlässt, ge-

wöhnt, dass ihm schwer" etwas anderes, selbst wenn
es gut wäre, ein Eisatz dünken dürfte.

C. B. von Miltitz.

Leipzig. (Fortsetzung.) Vom Sten. bia zum
i8ten Abonnement- Coucert liessen sich als Solo-

spieler hören: i) Hr. Organist Adolph Hesse aus

Breslau mit einem neueu selbalcoruponii-ten Con-

cert für das FiuofL, gut gearbeitet und geschickt
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gehalten, mehr als Orchesterslück mit concertireu-

dem Hauptinslrumctite; nicht so brillant für das

Piauof., als es jetzt gewöhnlich ist, aber mit Bei-

fall aufgenommen; a) Hr. Concertmeister Matthäi

trug ein angenehmes Concertiuo. für die Violine

von seiner eigenen Composilion mit gewohnter

Meisterschaft vor, die auch diesmal erfreute, wie

immer; 5) Hr. Leonhard spielte das Beeth. Kla-

vierconcert aus G dur, was wir nicht hörten, mit

Beifall; 4) der Violinist Hr. Hager aus Cassel eben-

falls, obgleich die Comp, der Violinvariatiouen von

Beriot nicht unter die vorzüglichsten gerechnet wur-

den ; 5) Hr. Inten zeigte sich zum ersten Male hier

als beachtenswerten Fagottisten in einem neuen

Concertino von W. Haake; 6) Hr. Eisner, Kais.

Russ. Kammermusikus, jetzt in Dresden lebend,

bewährte seine Meisterschaft auf dem Hörne höchst

glänzend in einem neuen Concertino von Lindpaint-

ner und in selbstcomponirten , sehr ansprechenden

und schwierigen Variationen, die mit rauschendem

Reifali aufgenommen wurden, nach Verdienst; 7)
Hr. Mehnert, ein junger Virtuos auf der Clari-

nette, erfreute sich iu einem Adagio und Varia-

tionen von J. Beer (neu) glücklicher Theilnahme;

8) Hr. Ulrich, Orchestermilglied , bewies in In-

troduetion und Variationen von Lubin (neu), dass

er in seinem schon früher ausgezeichneten Violin-

spiel abermals sehr bedeutende Forlschritte gemacht

hatte, was auch von der Versammlung mit leb-

haftem Applaus anerkannt wurde; 9) Hr. Cipriano

Romberg, Schüler seines Oheims Beruh. R. und

Violoncellist des Kaisers von Russland , zeigte sich

seines Meisters würdig. Der junge, auch als Mensch
sehr gebildete Mann ist schon in seiner Jugend höchst

bedeutend: seine Bogeiduhrung ist meisterlich und

reizend, seine Töne meist schön, seine Fertigkeit

ungemein und sein Compos.itionstalent überaus her-

vorstechend. In Spiel und Composilion offenbart

•ich mit dem Schönen etwas Edles u. eigen Gross-

artiges, so dass von ihm Ausserordentliches in je-

der Hinsicht zu erwarten steht. Er trug uns ein

neues Concert und eine neue Phantasie seiner Ton-
dichtung vor, die den lebhaften Beifall völlig ver-

dienten; 10) das Pianoforte-Concert aus C moll von

Mozart, vorgetragen von Hrn. Leonhard, schien

nicht allgemein zu gefallen; 11) eine neue, vom
Flöfjsten Hrn. Haake selbst componirte Concertpo-

lonaiso wurde, wie das Spiel, beifällig aufgenom-
men ; desgl. 1 2) ein Violiuconcert von Kalliwoda,

vorgetragen von unserm Orchcslermitglicde Hrn.

Winter, der jetzt so glücklich ist, eine

Geige zu besitzen, worauf bekanntlich etwas an-
kommt; i3) Dem. Schmiedel aus Dresden gab Sou-
venirs d'Irlande, grosse Phantasie für das Pianof.
mit Orcheslerbegl. von Moscheies, und die militä-
rische Phantasie von Pixia mit guter Fertigkeit und
mit Beifall. Das Instrument gehörte nicht zu den
vorzüglichsten, besonders «lockte die Abdämpfung,
die der Umweudende zum Glück hülfreich nieder-
drückte; i4) Hr. Franz Poland, Slud. jur., liess sich

in Variationen von Mayseder (neu) auf der Vio-
line hören, die er mit schöner Fertigkeit und gu-
tem, zuweilen etwas französirendem Geschmack
sehr beifällig vortrug. Darauf ein neue* Diverti-

mento für zwei Violinen von Wassermann , die

er mit seiuem Bruder, Hrn. Johann Polaud aus

Dresden, spielte, mit gleicher Aufzeichnung. Der
Bruder ist ein junger Virtuos von kaum 16 Jah-
ren, der schon jetzt unter die geschickten Violin-
spieler gerechnet werdeu muss und folglich sehr

viel für die Zukunft verspricht, was er leisten

wird, wenn er nicht zu früh durch mit Recht
erworbeneu Beifall sich von dem stillwirkenden

Eifer notwendigen Weiterstrebens abwendig ma-
chen lässt, was wir jedoch bei seiner Bescheiden-

heit nicht zu befürchten Ursache haben.

Ueberschen wir nun das Ganze auch in die-

ser Abtheiiung, so weiden wir nicht nur einen

erwünschten Wechsel in grösstenteils trefllichen

Wahlen gewahr, sondern wir müssen auch bemer-
ken, dass viele fremde Künstler und unter diesen

bedeutende uns erfreut haben, ohne dass uusero

einheimischen, am aUerwcnigaten die noch auf-
wartsstrebeuden, vernachlässigt worden sind. Fer-
ner ist unter dem Gegebeneu ein grosser Theil uns

völlig neu gewesen. Sollte dies Alles nicht auf
mannichfache Weise uulei halten haben? nicht dan-
kenswert sein?— „Was? danken? Ist das nicht

lächerlich! Tadeln, willst Du sagen, damit fri-

sche Bewegung und neues Leben entsteht!" — O
ja, geliebter Leserl wir stehen hier auch am Ein-
gange zum neuen Paradiese, das noch nicht fertig

ist. Wir haben auch Revolution ! politische uicht,

dafür ist gesorgt, blos musikalische, aber wie?
Nem, ea geht jetzt auch hier sehr gut. Das Nä-
here davon ist ein wahres Seelcnfest.— Vor der

Hand wollen wir nur noch aus der neuesten Zeit

berichten, dass Frau Schröder-Üevrient unsere Stadt

mit 5 Vorstellungen beglückt hat, die sämmtlich
so besucht waren, dass wir schon 5 Wochen voi
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ihrer Ankunft kein Billet mehr erhalten konnten.

Zum Glück waren etliche Vorsichtige so gut ge-

wesen, gleich ganze Logen in Beschlag zu nehmen;

diese theillen dann den Bittenden für Geld und
gute Worte die benöthigten Einlasskalten mit. Am
3. April trat sie mit Norma auf, in allen Situa-

tionen ein wahres Musterbild zum Malen, wie uns

versichert wurde, was wir gern glauben, denn wir

kennen diu Künstlerin aus frühern Leistungen, z. B.

im Fidelio, mit dessen Darstellung sie auch dies-

mal entzückte. Ferner Amazily im Cortez und

3 Mal Romeo, mit dem sie am Uten schloss,

nach Verdienst ausgezeichnet geehrt. Wir haben

HofTnuug, sie nach ihrer Rückkunft von Magde-
burg in mehren Rollen baldigst wieder zu sehen.

Zählt man die Gefeierte unter die Ersten des er-

sten Ranges, so hat sie auch da noch Vorzüge.
(ForUcUung folgt.)

Fortsetzung der Herbstopern in Italien u. «. u>.—
Anfang der Karnevals -Stagione.

Neapel. Nach dem bereits im vorigen Be-

richte angezeigten unangenehmen Vorfall zwischen

der Ronzi und der Del Sere erhielt Douizetti's

neue Oper den Namen Buondelmonte, die auch

den 18. Oct. in die Scene ging, und in welcher

nebst benannten Damen die Hrn. Pedrazzi, Porto

und Crespi sangen. Die Musik, in der Mehres

Beifall fand, ist grösstenlheils modern populär und

lärmend, hat aber auch manches wirklich Gute,

das leider nur zu schnell verschwindet. — Eine

zweite Neuigkeit diese*.- Stagione war die Ankunft

der Malibran aus Mailand. Sie machte im Nov.

den Anfang mit der Sonnambula mit grossem Eclat.

Hierauf gab man den Tancredi, der selbst mit der

gefeierten Sängerin einen förmlichen Fiasco erlebte,

in der zweiten Vorstellung ausgepfiffen wurde und

aus der Scene verschwand: sie transit etc. Die

Norma (Malibran) hat den grossen Schiffbruch in

der zweiten Vorstellung gerettet; ich sage in der

zweiten, denn die erste Vorstellung machte eben-

falls Fiasco, nur wagen es die Enthusiasten weder
in Neapel, Bologna, Mailand, noch in Sinigaglia

und Lucca, wo die M. bisher in Italien gesungen

hat, zu sagen, sie habe einen Fiasco gemacht, son-

dern sie sei unpässlich gewesen. — Der Pirata

ge6el nicht, weil Hr. Duprez allzusehr Rubini

wünschen licss und die Unger auch nicht allge-

mein befriedigle (die Rolle ist für sie zu hoch);

ja, was zu verwundern ist, die Unger (Parisina)

machte keinen Furore mehr. . • . Nun gab man
im Teatro Fondo den Turco in Italia, aber gleich-

falls ohne guten Erfolg; weder die Unger noch
Cosselli waren ausgezeichnet zu nennen , die Musik
wollte auch nicht recht mehr behagen, und blos

der Baritono Coletli, der zum ersten Male in der

Titelrolle die Bühne betrat, fand vielen Beifall

seiner schönen Person und Stimme wegen. Noch
wurden auf diesem Theater, abwechselnd mit S.

Carlo, die Beatrice Tenda gegeben, worin die Tac-
chinardi glänzte, sodann der Nuovo Figaro von
Ricci, worin der bekannte Buffo Frezzolini debu-

tirte und — nicht gefiel.

Hr. Teodoro Do hl er. von hier gebürtig, Zög-
ling der Herren Benedict und Czerny und Kam-
mervirtuos des Herzogs von Lucca, liess sich im
December in einer auf dem Teatro Fondo von ihm
gegebenen Akademie mit vielem Beifalle auf dem
Pianoforte hören. Desgleichen ebendaselbst in den
Zwischenakten des Nuovo Figaro der Norweger
Bull, von dem bereits bei andern Gelegenheiten in

diesen Blättern, als Nacheiferer Paganini
,

s, Erwäh-
nung geschah. '

Es heisst, Hr. Bellini sei eingeladen, seine

für die pariser italienische Bühne compontrte Oper
I Puritani hier in die Scene zu setzen, überdies

zwei neue Opern zu componiren, dafür erhält er

9000 Ducati (ungefähr 85oo sächs. Thaler) und
zwei Benefice- Vorstellungen, was also weit die

Summe von 2000 Louisd'or übersteigt. Die Ronzi
De Begnis wurde fiir's künftige Theatraljalir i835
auf i836 engagirt und erhält für 90 Vorstellungen

90,000 Franken. Freilich mögen alle diese und
andere der Malibran „ der Pasta u. a. m. zugesag-

ten Ungeheuern Summen sehr wahrscheinlich nur
im Contracte auf dem Papiere stehen; gewiss ist

es aber, dass Maestro Bellini schon vor S Jahren

keine Oper unter 1000 Ducaten schreiben wollte,

jetzt vermuthlich die Saiten nach höber spannt;

dass die noch übrigen wenigen Sänger ersten Ran-
ges sich tüchtig bezahlen lassen, und sie haben

Alle recht.

Auaser der Malibran, diesem kostbaren mu-
sikalischen Diamanten , besitzi u wir dermalen

keinen einzigen Sänger von Belang. Die Ronzi

singt nächsten Karneral in Mailand, die Unger in

Rom , die J acchinardi in Genua , Lablnche in Pa-

ris, CosseUi in Venedig, und von den bessern Mae-
stri haben wir gegenwärtig, Coccia ausgenommen,
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auch keinen einzigen in unsern Mauern. Die nächste

Kamera Is-Stagione dürfte also in theetral. Hinsicht

keineswegs glänzend ausfallen.

(Foruetsung folgt.)

Nekrolog.
M. Christian Friedrich Micftaelie, geb. zu

Leipzig 1770, gest. am 1. Aug. i834 als Privat-

lehrer auf der Universität zu Leipzig, wo er in

frühem Jahren, z.B. 1798, zuweilen musikalisch-

ästhetische Vorlesungen hielt, machte sich durch

viele Aufsitze in die Reichardt'sche u. unsere allg.

musik. Zeitung, in die Eunomia, Caecilia u. s. w.

nützlich; ferner durch mehre Uebersetzungen aus

dem Englischen und Französischen , worunter wir

vorzüglich nennen: Thomas Busby's allgem. Ge-
schichte der Musik in 3 Octavbänden (Leipzig, bei

RaumgSrtner, 1831). Unter seinen eigenen Schrif-

ten: Ueber den Geist der Tonkunst mit Rücksicht

auf Kant's Kritik der ästhetischen Urtheilskraft.

Ein ästhetischer Versuch. Leipzig, bei Schäfer,

1795 ; zweiter Versuch, 1800. Er war ein en-

thusiastischer Musikfreund , der sie auch praktisch

auf dem Klaviere und der Violine übte, auch in

wenig bekannt gewordenen kleinen Compositionen

sich versuchte.

Kurze Anzeige.
48 Uebungen für den Contrabait über die Dur-

und Moll-Tonleiter in Secundenfortachreitun-

gen. Supplement s. Conlrabasa-Schule v. fVentl
Haute, Prof. am Conservat. zu Prag. Liv. 1.

Prag, bei Marco Berra. sjPr. 3 Fl.

Wer Contrabass spielt, kennt diese hier gründ-
1 lieh gewürdigte Schule; sie -ist ihm unentbehrlich.

Das Suppl. der 48 nach der Dur-Secunden-Ton-

leiter geschriebenen Uebungen ist es nicht min-
der für alle, die noch zu lernen haben.

Literarische Notiz.

Beethoven's Studien, mit vieler Mühe und

anhaltendem Fleisse vom Ritter v. Seyfried bei

Haslinger in Wien herausgegeben, sind von Hrn.

P. Fetis, mit kritischen Noten versehen, ins Fran-

zösische übersetzt bei Moritz Schlesinger in Paris

für i5 Gulden erschienen. Wir haben die Ue-

bersetzung noch nicht vor Augen gehabt, sind aber

im Voraus gewiss, dass kritische Noten, so vor-

trefflich sie auch sind, zu Beethoven's Studien, der

kein System der Harmonie damit der Welt vor

Augen legen wollte, nur höchstens für Schüler

nützlich sind, damit sie sich im erlernten System
nicht etwa irre machen lassen: die übrigen Musik-

beflissenen sollen und wollen hier nur sehen, wie B.

stiidirt hat und was er dabei gelegentlich äussert.

Anzeige
Ton

Verlags - Eigenthum.
Von BSchatehend beachriebenen drei neuen Opern er-

acheinen in wuerm Verlage mit Eigenthuma-Recht die voll-

eta'ndigen Klerier-Aiuiüge, wie auch die Gtaä'ngo oinaeln.

I Puritani ed I Cavalieri, Opera seria in due

Atti del Sr. Bellini.

Marino Faliero, azione tragica in tre alli del

Sr. Donizetti.

Lc cheval de bronze, opera feerie en trois acte«

de Mr. Auber.
Die Enteren mit italienischem und deuUehem, nnd die

Letsteren mit fransoeiachera und deuUehem Text.

Maina, im Mir« 1835.

B. Schott'» Sühne,

Intereeeante An neige.

L'Art du Violon, nouvelle mpthode dediee 4
ses Eleves par Baillot

Dieaea iat ein reichhaltige$ und wieeenachaftlich geord-

netra Werk , wie ea aich von dieaem auiierordenttichen und
berühmten Meiater mit Gewiaaheit erwarten laut. Unter-

xeiebnet« Verleger sind daher gewiaa, durch die Verbreitung

einer deutachen Auagabe die»ei vortrefflichen Werkea allen

Violiniiten, aowohl Lehrern all Schülern, einen angenehmen

Dienet xu leiaten. Daa frans&aiache Original enthalt, ata

ein nmfaaaendea Lehrbuch, hauptaSchJich viele Literatur,

welche keineawegi oberflächlich und mangelhaft, sondern

mit Tolleter Sachkenntnis frei iiu Deutache übertragen wer-
den muaa. Damm haben wir dieae achwierige Arbeit dem
alt Violin - Virtuoeen nnd muaikaliachen Dichter achoa »Or-

theiIba ft bekannten Herrn J. D. Anton anvertraut. Auf
die Herauagabe werden wir alte Sorgfeit verwenden , ao wie

auch, daaa aolche bald erfolgen wird.

Mains, im Mira 1 635.

B. Schott'» Söline,

Groaahersogl. Heae. Hofmueikhaudl.

Leiptig, bei Breitkopf und Härtel.



ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 29"" ApriL N=. 17. 1

8

3 *'

Mueikalisclie Topographie von Breslau.

(BescUuM.)

6. Singakademie wurde am 17. Mai 1825 eröff-

net. Zweck des Vereins ist, nach dem Vorbilde

der Berliner, Erhaltung u. Belebung achten Kunst-

sinnes durch praktische Uebung kirchlicher und

der damit zunächst verwandten ernsten Vocalmu-
sik. Stifter und Director ist J. Theod. Mosewius.

Ihm zur Seite stehen drei Vorsteher und drei Vor-

steherinnen , aus den Mitgliedern zur Anordnung

und Vollziehung der äussern Angelegenheiten des

Instituts erwählt Der Director ist zugleich Leh-

rer der Anstalt; alle musikal. Angelegenheiten ste-

hen unter seiner alleinigen Anordnung. Zur Vor-
schule der Singakad. dient eine im Herbst 1826

eröffnete Elementar-Gesangklasse, in welcher von

den ersten Anfangsgründen an gelehrt und die Vor-

übung in einem ajähr. Curaus (wöchentlich 4 Stun-

den) bis zur vertrauten Bekanntschaft mit dem Hän-
del'schen Style fortgesetzt wird. Eine Prüfung der

Schüler vor der gesammten Vorsteherschaft geht

der Aufnahme dieser Klasse in die Singakademie

voran, welche letzte sich allwöchentlich, ausser

6 Wochen Ferien im Spätsommer, amal versam-

melt, Mittwochs von 4— 6 in pleno, Sonnabends

aber von 4— 6 zu Vorübungen einzelner Stimmen.

Das Institut wurde mit a4 Mitgliedern eröffnet, de-

ren Zahl sich am neuen Jahre auf ia5 vermehrt

hatte. — Form der Uebungen: a) Choräle, die

Stimmen anzusingen und die Versammlung ernst

xu stimmen; b) kleinere Kirchenstücke leuUcher

and italien. Meister; c) die letzte Versammlungs-

stunde ist dem Studium eines grössern Werkes im

Zusammenhange gewidmet, welches in seinem gan-

zen Umfange fortdauernd bis zur möglichst voll-

endeten Ausführung studirt, dann bei Seite ge-

legt und nur zuweilen als erworbenes Eigenthum

des Vereins von Neuem gesungen wird. — Ste-

hende Aufführungen sind: a) am Palmsonntage

37. Jahrgang.

eine grosse geistliche Musik (1826 — 1899 mit,

alljährlich Händel'* Messias, seit i85o Seb. Bach'«

Passious-Musik nach dem Matth., i83o auch am
Pusstage wiederholt); 6) am Sliftungstage einige

Choräle und ein Te Deum ; c) im Herbst ein Ora-
torium oder eine zusammengesetzte Aufführung (bis

jetzt Samson, Jud. Maccabäus, Israel in Aegypten,

Jahreszeiten, Requiem von Mozart, mehre Motet-

ten, Psalmen, Cantaten); d) zum Weihnach ufeste,
meist bisher passende Gesänge italienischer Meister

und Choräle.

7. Die Liedertafel wurde am 3 4. März 1823
eröffnet und von Carl Schall, Prof. Dr. Branis,

Prof. Dr. van der Hagen, Direct. Dr. Kannegies-

«er und Mosewius gestiftet, welcher Letztgenannte

Meister der Liedertafel ist. Sie besteht jetzt aus

43 Mitgliedern, versammelt sich jeden Monat ein-

mal, abwechselnd mit und ohne Gäste.

8. Musikalischer Zirkel, im November 1 83o
gestiftet von Mosewius u. constituirt im Nov. i855.
Zweck des Vereins: Verbreitung einer auf schul-

demässe Stimmbildung gegründeten GesaDgsweise

und Veredlung des musikalischen Geschmackes
durch Uebung und Ausführung guter Werke aus

dem Gebiete der Kammermusik. Die singenden

Mitglieder müssen zugleich Mitglieder der Sing-

akademie und specielle Schüler des Dircctors sein.

Miltel sind Volkslieder, das teutsche Lied, die Bal-

lade, mehrstimmige und nicht aus Opern entnom-
mene Gesänge und Compoaitionen für das Fortep.

ohne und mit geringer Begleit. (Duo, Trio, Qua-
tuor). Zur Beschäftigung eines grossem Kreises

werden grössere Stücke aus guten Opern aller Zei-

ten und Style, auch ganze Opern, welche entwe-

der auf der Breslauer Bühne nicht gegeben wer-
den oder deren Einübung der Kanslkenntniss vor-

theühaft ist, geübt. Der Zirkel zählt 38 Mitglie-

der, welche sich vom Octbr. bis Mai wöchentlich

Freitags von 6— 9 Uhr versammeln. Die Wir-
17
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kung de« Verein« nach Aua«en geschieht durch

Auffuhrung des Geübten vor Zuhörern, welche

yon den Mitgliedern eingeführt werden. Solche

Aufführungen haben 4 bia 6 Statt, deren Inhalt

nach den verschiedenen Stylen geordnet wird. Im
Winter von i835 und i834 nahmen gegen aoo

Personen an den Aufführungen des musikalischen

Zirkel« Theü. — Wir bitten um Ergänzimg.

Ueber Pietro de Fo»$U oder dt la Foata.

Im vorigen Jahrgange unserer Blätter wünsch-

ten wir die Quelle au erfahren, nach welcher der

ael. Kandier in «einer teuUchen Bearbeitung des Bai-

ni'achcn Werkea über Paleatrina die Ernennung des

oben genannten Mannea zum Maestro di San Marco

auf den i3.(3i.)Aug. i4qi setzt, welche Angabe

anderwärts fehlt. Darüber hat der Hr. Hofralh

Kiesewetter, der geehrte Herausgober des Kandlei'-

•chen Werke«, die Güte gehabt, un« Folgende«

mitsutheilen t

Unter den nachgelassenen Papieren K.'s ent-

hält ein Bogen einer allen, dem Hrn. Hofrath sehr

wohl bekannten Schrift das Verzeichniss der Mae-
stri und der Organisten beider Orgeln von S. Marco
bis in die Hälfte de« vorigen Jahrb., wozu von

Kandier'« Hand die Ergänzung bis auf unsere Zeit

theils nach Ab. Ravagnan, theil« nach eigener

Kenntniss beigeschrieben worden ist. Jene Blätter

rühren au« den nachgelassenen Papiereu des be-

rühmten Padre Martini her, deren mehre K. su

Bologna aufgelesen und dort Copien dafür zurück-

gelassen hat. Einige derselben sind von Mar.ini's

eigener Hand , andere von einem «einer Gehiilfen.

Von diesem letzten ist das Verzeichnis«, da.« nur

in wenigen Daten von jenem de« Abtes Ravagnan
abweicht. Gleich oben an steht: D. Pro. de la

Fossa clctle l'anno i4gi, 5i Agoslo. Die Quelle

ist nicht angeführt. Die Abweichungen von un-

serm Register i85a, S. 379 sind folgende: D. Giov.

Rovetta, gewählt a 6 * 9 am 8. Oct.j bei Monfer-

rato ist hier der So. Aug. angegeben ; bei AnL
Lotti 1^56 am a. April. Da« von der allen Hand
geschriebene Veneichniss endet mit Gius. Soratelli,

von wo Kandier'« Ergänzungen anfangen. Dass

aber da« althandschriftliche Verzeichnis«, dessen

Abweichungen wir hier miltheilen, unmittelbar

von Venedig au« geliefert worden, wird durch die

nach dem dortigen Dialekte geformten Vornamen
Iseppo, Zuanne sehr glaublich.

Uebrigens ist Hrn. Hofr. Kiesewetters brief-

liche Bemerkung höchst beachtenswerth : „Nach
meiner Muthmaassung war aber der genannte Pie-

tro de Fostis oder de la Fossa kein eigentlich so

zu nennender Maestro, sondern ein geistlicher Vor-
steher der Kapelle, dergleichen auch in den Haupt-

kirchen Roms bis gegen die Mitte des 16. Jahrh.

und an der päpstlichen Kapelle sogar bis an da«

Ende dessselben Jahrh. bestanden. Gewiss ist, dass

in Venedig von desselben etwaigen Composilionen

nichts zu finden, auch keine Spur davon angedeu-

tet ist; nnd der verst. P. Mattei, der Einzige und

Letzte, der die Schätze der Bibl. zu Bologna kannte

und darüber Auskunft zu geben vermochte, an den

ich mich noch i8ai deshalb gewendet, hatte die

Gefälligkeit, mir von den ältern Meistern von S.

Marco eine Anzahl der vorhandenen Werke an-
zuzeigen, mit dem Beifügen, das« von de Fossi«

durchaus nicht« vorhanden sei." Was sich etwa

noch darüber in Italien ermitteln lässt, wird kurz

und genau mitgetheüt werden.

Au» der engliechen Zeitung „Atlas".

Friedrieh Schneider, der Oratorien-
Componist. (Eingesandt.)

Wir haben so eben den Pharao von Fried-

rich Schneider erhalten , und obschon wir diese

Compositum noch nicht jener sorgfältigen Prüfung

unterwerfen konnten, welche der Beschreibung der

Einzelnheitcn eines ausgedehnten Werkes notwen-
dig vorausgehen muss, so haben wir doch genug

davon gesellen, um uns von ihrem allgemeinen

Charakter und ihrer wahrscheinlich günstigen /\uf-

nahrae in England zu versichern. Eine Analyse
dieses anziehenden Oratoriums soll für eine künf-

tige Nummer mit der des Gegenstandes würdigen
Aulmcrk»«ujkcil bearbeitet werden ; für jetzt dürf-

ten einige Bemerkungen über den Componisten,

welche aus persönlicher Beobachtung hervorgegan-

gen sind , nicht am unrechten Orte sein.

Friedrich Schneider, der fruchtbarste und er-

folgreichste Componist neuerer Zeiten im Oratorien-

styl, wohnt in der ruhigen und prunklosen kleinen

Stadt Dessau. Und doch ist es in einer Zurück-
gezogenheit wie diese und ohne andere äussere An-
regung zum Componiren, als die ihm der Musik-
Verein der Herzogl. Kapelle oder die Concerte der

jungen Musiker, deren Ausbildung er vorsteht, ge-

Digitized by Google



277 1835. April. No. 17.- 278

währen, dass der Dr. Schneider (dazu haben die

deutschen Universitäten ihn ernannt) Werke voll-

endet, die von Tausenden mit Entzücken gehört

werden. Die Feste des nördl. Deutschlands ver-

danken seiner Feder wiederholt die ergiebigsten

Quellen neuer Reize, und er wird in diesen Ge-
genden, wo das Ohr durch Erziehung gebildeter

ist, als iu den südlichen Theilen, dem Spohr vor-

gezogen als besserer Fugist und weniger monoto-

ner Componist. Schneider hat durch Fleias und
lange Uebung eine wunderbare Leichtigkeit in der

Com position erlangt: er schreibt schnell und fort-

während und ist so früh an seinem Pulte, dass

wir nicht zweifeln, er hat manche entzückende

Stelle vollendet und aufgezeichnet, bevor die halbe

musikal. Bevölkerung Großbritanniens ihr Bett ver-

lassen hat. In Betreff der Masse, die er schreibt,

und der wenigen Müsse, die er sich zu einer stren-

gen Auswahl seiner Ideen gönnt, ist die Maunich-

faltigkeit seiner Erzeugnisse merkwürdig. Er ist

ein grosser Meister in der Wirkung der Stimmen-

massen und ist praktisch vertrauter mit der Gewalt

jenes mächtigen Kunstgriffs, eines grossen Chors,

als vielleicht irgend einer der lebenden Componi-
sten. In den grossen Orchestern , für welche er

schrieb, hat er stets ein Feld für neue Versuche

gefunden, und, wie das der Fall bei denen ist, die

in dieser Art von Arbeit bewandert sind : er wagt

jetzt das Neue mit der Gewissheit auf Erfolg. Für

das Orchester schreibt er vortrefflich; lebensvoll

und elegant in den Violinpartieen , und für die

Blasinstrumente ganz so, wie ihr verschiedener Cha-

rakter es erfordert. Er vereinigt mehr als irgend

ein lebender Componist ausser Cherubini (der zwar

mehr für todt als lebendig zu betrachten ist) die

alte Solidität und Grösse in Benutzung der Stimme

mit den neueren Hülfsmitteln der Instrumentation.

Die beständige Uebung seiner Talente hat eine

solche Masse Stücke ersten Ranges aus der Feder

Schneiders angehäuft, dass sie ihn in der Zukunft

zu einem weit höbern Ruhme führen werden, als

er gegenwärtig geniesst. In der Ueberzeugung, dass

der Mann von wahrem Genie ohne Aufhören und

Stillstand schatten muss, schreitet der Componist

auf einer musterhaften Laufbahn fort, und während

ein gewöhnlicher Schreiber über einem einzigen

Orator. brütet, vollendet er einen ganzen Cyclus.

Aber bei all' dieser Thäligkeit im Componiren fin-

det Schneider stets noch Mittel, einen hohen Grad

praktischer Geschicklichkeit als Org. zu behaupten.

Zur Erholung von den Arbeiten der Feder braucht

er nur aus seinem Hause in die Kirche gegenüber

zu gehen und in wenigen Minuten kann er sich in

eine Fuge eintauchen. Wir kennen kein merk-
würdigeres Beispiel von Enthusiasmus für die Kunst,

als dieser Musiker darbietet. Sie nimmt die ganze

Summe seiner Zeit und Kräfte hin und bildet bei-

des, sein Geschäft und sein Vergnügen.

Componist, Virtuos, ist er jedes abwechselnd

und eine Beschäftigung scheint ihn mit neuer Kraft

der andern zu überliefern. Das Alter Schneiders

ist noch nicht weit über die Blüthe des Lebens

hinaus. Seine Physiognomie ist nicht die, der man
ziemlich willkürlich den Charakter des Genie's zu-

schreibt, fast nur durch ein glänzendes lebendiges

Auge weicht sein Gesicht von Gewöhnlichkeit und

Alltäglichkeit ab. Aber was in dem Manne ist,

bezeugen seine Werke: eine Welt von Lieblich-

keit und edler Gebilde bat hier ihre Quelle. Es
wird lange dauern, ehe die ruhige Schönheit Des-

sau's und des Genius, der es heiligt , unserm Ge-
dächtnisse entschwindet.

Lieder und Gesänge mit Begleitung de» Piano/,

Vier Lieder mit leichter Klavierbegleitung in

Musik gesetzt von Ferd. Stegmayer. Berlin,

bei T. Trautwein. Pr. 10 Gr.

Heidenröslein ist im neuen Geschmack ange-

nehm gesungen, wird in geselligen Zirkeln gefal-

len, wenn auch die Melodie im Andantiuo £ den
Charakter nur tändelnd gemülhlich darlegt, a) Der
Goldschmiedgeselle, burschenhaft flöhlich erzäh-

lend; die letzte Strophe mit anderer Melodie. 3)

Die weissen und die rothen Rosen, von C. Sira-

rock, ist leicht gefällig iu gewöhnlicher Melodie;

die Wiederholung der 4 letzten Reimzeilen scheint

uns übeiflüssig, stört jedoch nicht in dieser Weise*
Auch sind die Rosen, die sich über des Weibes
Wangen wieder blass ärgern, doch zu menschlich.

4) Morgenständchen, von J. Lyser, angemessen ge-

sungen. Alles leicht ausführbar, nicht nur in der

Begleitung, auch im Gesänge.

Six Airs favoris et un EnWact» d*une Comidie

du Japan. Recneillis par Dr. de Siebold, ar-

rangea pour le Pianoforle par Jos. Küffner.

Anvers, ches les fils de B. Schott. Pr. 13 Gr.

Unter diesen japanischen Lieblingsgesängen

sind nur zwei mit Text. Die Harmonisirung ist
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natürlich abendländischer Zu salz, wodurch derglei-

chen SelUamkeiten immer verlieren. Für Spieler

und Sänger unseres Erdtheilea sind sie nur dunn

anziehend, wenn sie dadurch Ton Sitten und Kunst-

stand einer fremden Nation möglichst unterrrichtet

werden. Zum Genuss kann dergleichen nicht dienen.

i. Fünf deutsche Lieder f. eine Singst, mit Begl.

des Pfte. — v. F. Küchen. Op. i. Hamburg
u. Itzehoe, b. Schuberth u. Niemeyer. Pr. 10 Gr.

9. Loreley, Ballade, Gedicht von ff. Heine, für
eine Bassstimme mit Begl. des Piano/. — in

Musik ges. v. F. Küchen. Ebend. Pr. 10 Gr.

Die Lieder sind im gewöhnlichen Tan, so

dass sie ihre Freunde haben werden, noch mehr,

da sie ganz leicht, ungesucht und sämmtlich mit

Vorschlagen von oben geschmückt sind, welche

bekanntlich seit Rossiui und Weber zu den Kenn-
seichen der Zeit gerechnet werden dürfen.

Die Ballade ist schaurig, gebührend malend,

nicht zu bunt, für eine Bassstimme dankbar und

nicht überladen ; die Harmonieenforlschrilta sind

nicht selten wunderlich, allein dem Inhalte ange-

messen und nicht zu tadeln : nur der schnelle Ue-
bergang aus A moll am Ende des ersten Erzäh-

lungssatzes durch den unmittelbar folgenden Septi-

znenaecord in Fis moll klingt hart, ohne Notb. Ue-
brigens sind diese Erstlingsgaben bearhlensv.er'Ji.

Vier Lieder für eine Mezzo-Sopran- od. Bariton-

Stimme mit Begl. der Guitarre oder des Pfte,

componirt — von Ferd. Bode, i stes Heft. Go-
tha, bei Lambert. Pr. ia Gr.

Alle im Unterhaltungstono und in gewohnt ein-

gänglicher Weise im Freien zur Guitarre zu sin-

gen; das Pianof. dient zur Aushülfe, wenn kein

Guitarrist zu haben ist. Ollenbar machen diese Lie-

der keine weitern Ansprüche und diese werden sie

befriedigen. Der Druck iJt nicht immer fehlerfrei.

Erinnerung cm Teplitu. Vier Lieder v. L. Bell-

stab u. IV. Marsano, mit Begl. des Pianof. in

Musik gesetzt —- v. Joseph JValfram. 5te Lie-

dersamml. Dresden, b. Wilh. Paul. Pr. ia Gr.

An die Blumen von W. M., ein sinnig zärt-

licher Gesang, schlicht und empfunden gehalten.

Liebeshotschaft r. L. R.J in gleichem Gefühl wie
der erste Gesang. Verlangen v. R., das einzige

als Lied componirte, was uns am wenigsten zusagt.

Herbst v. R., ein Wehmuthsgnsang unter fallenden

Blättern. Dio Gesänge sind gut.

Mein Büschen. Vier Lieder für die Tenorstimme
mit Begl. de« Pianof. in Musik gesetzt — von
Otto Nicolai. Op. n. 7les Liederheft. Berlin,

bei T. Trautwein. Pr.. ia Gr.

Es wird hier von einem wirklichen Naturros-

rhen gesungen, dessen Bild auch auf dem Titel

steht, das aber an Ihrer Brust gelegen und darum
höher als ein Königreich gehalten wird. Allein

wie kommt es, dass die Töne hier nicht recht

zärtlich sein wollen? Unsere Zärtlichkeit wenig-
stens ist zärtlicher. Doch in diesem Punkte wol-
len wir nichts gesagt haben; das ist eine Sache,

die hat ein Jeder für sich. Man lasse sich also

nicht stören und versuche das Röschen.

Nachrichten.
Berlin, im April. Der Monat Marz war an

musikal. Ereignissen reich. Die gelungene Auf-
führung des Händerschen Oratoriums: „Judas Mac-
cabäus" von der Singakademie erwähnen wir zu-

erst und gedenken dabei der treulich ausgeführten

Chöre, wie des ausdrucksvollen Vortrages der So-
pran- u. Tenor-Solo-Partieen von Seilen der Dem.
Grünbaum und des Hrn. Mantius mit verdienter

Anerkennung.

Zunächst waren es die Moeser'schcn Soireen,

welche, nach dem Schluss der Ries'schen Quartett-

Unterhallungen (in deren letzter ein neues Onslow-
sches Quartelt mit Beifall aufgenommen wurde), die

Musikfreunde durch Wahl und Ausführung vor-

zugsweise anzogen.

Beethoven's Todestag beging Hr. MD. Moo-
ser diesmal besonders feierlich durch die einleitende

Marci» Fuuebre aus der Sinfonia Eroica, auf wel-

che von Hrn. Krüger das schöne, zu Beethoven's

Begräbnis« vom Freiherrn v. Zedlitz verfasste Ge-
dicht r ix i litt wurde. Hieran schloss sich die er-

habene Ouvertüre zu Coriolan. Das melodiöse Quin-

tett für Pianoforle, Oboe, Clarinette, Fagott und

Horn folgte, von den Herren Taubert, Griebel,

Nehrlich, Humann und Pfaffe mit Delicatesse uud
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schönem Ton fertig vorgetragen. Dies natürlich

klare, in Moiart's Weise gehaltene Musikstück

sprach, die tief bewegten Gemüther sanft beruhi-

gend, ungemein an. Die prachtvolle C moll-Sym-

phonie machte den Schluss dieser ächt geistigen

Kunst- und Gedäcblniss-Feier, welche die regste

Theilnahme fand. Abdrücke des Beethoven'schen

Bildnisses auf Gyps Ton dem akademischen Künst-

ler Reinhardt waren im Vorzimmer des Musik-

Saales su erhalten. Nur zwei Concerte fanden im
verwichenen Monate Statt, das des jungen Violini-

sten Gustav Liebrecht, Schülers des Hrn. MD. Moe-
aer und Accessisten der K. Kapelle, und das des

Hrn. KM. Ries. Der Erstere hat sich mit dem
ersten Satxe des Rode'schen Violinconcerts in Edur
und einer Mayseder'schen Polonaise beifällig hö-

ren lassen, gute Fortschritte in der Ausbildung

•eines Talentes und Fleiss zeigend. Das Concert

des anerkannt tüchtigen Künstlers Hrn. Ries war
in drei Ahlheilungen reich und interessant zusam-

mengestellt. Eröffnet wurde dasselbe durch eine

minder bedeutende, jedoch wirksame und glänzende

Ouvertüre von Beethoven, Op. i 1 5, C dur. Hier-

auf trug Hr. Ries den ersten Satz des 7ten Violin-

Concerts von Spohr mit Geist, Gemüth und aus-

gezeichneter Conectheit, ganz dem Charakter und

Styl der gehaltvollen Compos. gemäss vor. Dem.
Grünbaum sang eine unbedeutende Figuren- Arie

onVaccai zwar ziemlich geläufig, doch nicht mit

ganz günstiger Disposition der Stimme. Der zweite

Theil wurde durch die treffliche A moll-Sonate

von Beethoven für Pianoforte und Violine (Kreu-

tzer dedicht) begonnen, welche die Herreu Tau-
bert und Ries in vorzüglicher Übereinstimmung

und mit eben so viel Geschmack, als fertig aus-

führten. Hierauf folgte ein Ditirambo für 5 Te-
norstimmen von Fr. Cnrschmann, voll Heiterkeit

und frischer Lebenslust, welcher durch den Vor-
trag der drei ausgezeichneten Sänger Bader, Man-
tius und Stümer unter Pianoforle- Begleitung des

Componisten so lebhaften Beifall erhielt, dass der

angenehme Gesang auf lautes Verlangen wiederholt

werden musste. Der dritte Theil des Concerts be-

stand aus einer neuen Romanze von Meyerbeer,

„Le moine", im modern franzosischen Styl effeet-

voll gehalten und von Hm. Zschiesche kräftig und

sicher gesungen, Variationen von C. Böhmer für

die Clarinette, von dem Hrn. KM. Nehrlich mit
schönem Ton und bedeutender Fertigkeit ausge-

führt, dem einzelnen italienischen Gesang-Terzett

von Beethoven and einer sehr glänzenden Polonaise

von Mayseder für die Violine, worin Hr. Ries

auch sein elegantes Spiel und Leichügkeit der Bo-

genführung neben vorzüglich cultivirter Fertigkeit

geltend machte.

Die Königl. Bühnen wurden wegen dea er-

folgten Ablebens Sr. Maj. des Kaisers von Oester-

reich Franz L den 7., 8. u. 9. Mars geschlossen.

Die Oper Ali-Baba Murde im Laufe des vorigen

Monats dreimal mit Beifall gegeben und gewann

durch die Verbindung des Vorspiels mit dem er-

sten Akte, wie durch einige Ritornell-Abkürsungen,

obgleich die Vorstellung noch immer etwas lang ist.

Dem. Sabine Heinefetter gab 5 Gastrollen : Romeo
mit dem geringsten Erfolg, ansprechender die Dea-

deraona, am meisten effectuirend als Pamyra in der

„Belagerung von Corinth" (zweimal), weuiger im

Ganzen gelungen, als in einseinen Momenten wirk-

sam als Semiramis. Es ist nicht zu läugnen, dass

die Stimme dieser, von der Natur so günstig or-

gauisirten Sängerin an Klang und Tonfülle gegen

frühere Zeit bedeutend verloren hat, daher die tie-

feren Töue nur schwach, die mittleren am mei-

sten gelragen, die hohen Töne nur mit Anstren-

gung und dann scharf angeben. Jedoch ist ihre

Volubilität so fleissig ausgebildet und der Vortrag

so belebt, dass Dem. H. noch immer zu den be-

deutendem romantischen Sängerinnen, leider indess

nur noch für die italienische Oper, zu zahlen ist,

deren Zahl von Jahr zu Jahr geringer wird. Das
hiesige Opernpublikum bewies der Künstlerin übri-

geus höhere Werthschätzung, als die meisten Kriti-

ker, ja es schien sich sogar eine Opposition gegen

diese bilden su wollen, da gleich nach der ersten

Debüt-Rolle der Tadel zu heftig im Voraus aus-

gesprochen war. Da man in neuerer Zeit auch in

der Kunst lieber Partei nimmt, als unbefangen die

richtige Mille festhält, so üt man auch bei der Be-

urtheilung der Leistungen vorgenannter Sängerin

(so viel Wahres dabei auch sum Grunde liegt) su

weit gegangen. — Hr. Versing hat noch als Sa-

rastro und Mahomet in der „Belagerung von Co-
rinlh" debütirt und besonders in der letztern Gast-

rolle durch seine sonore Stimm« und gebildeten

Vortrag allgemein angesprochen. — Die König-
städler Bühne hat eine Parodie der „Vestalin" un-

ter dem Titel: „Julerl, die Putzmacherin" mit Mu-
sik von A. Müller, und ein dem Victor Hugo'schen

Roman: „Notre Dame a Paris" von der Mad. Birch-

Ffeiffer nachgebildetes, romantisches Schauer-Drama
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Applaus und Zulauf gegeben. Eine

hier neue Oper v. Scribe u. Auber: „Die Falsch-

münzer4' unterhält ganz angenehm, obgleich Dich-

tung und Musik nur flüchtige Arbeit und ohne be-

sondern Reiz der Neuheit ist. Dem. Beckär into-

nirt in der Höhe nicht ganz rein und ihre Stimme

vibrirt zu schneidend bei irgend einiger Anstren-

gung. Vorzüglich traten die Herren Fischer und

Holzraillcr in dieser Oper hervor, welche nur

massigen Beifall erhielt. Am meisten sprachen,

ausser der ziemlich leeren, jedoch durch Rhyth-

mus und sehr starke Instrumenlirung interessiren-

den Ouvertüre, die Introducliou mit den hübschen

Couplel's des Capitains Johann, dessen Lied im aten

Akt, welcher überhaupt in der Handlung und Mu-
sik am meisten effectuiit, und einige Arien an.

Der Schluss der Oper wird durch die Verwechse-

lung des Passes ganz wirksam herbeigeführt. Den-

noch steht solche an Werth der Musik, wie des

Gedichts der Oper Lestocq nach und dürfte nur

vorübergehenden Erfolg haben.

Jetzt ist Dem. Vidi, Sängerin bei dem Kon.

Sardinischen Hoftheater zu Turin , hier zu Gast-

spielen auf der Königsstädter Bühne eingetroffen

und wird als Rosine im „Barbier von Sevilla" von

Rossini zuerst debüliren. Am 27. v. M. sind in

der hiesigen St. Hedwigskirche die feierlichen Ex-
equien für den höchstseligen Kaiser Franz I. ge-

halten, wobei Mozart 's ewiges Requiem sehr gut

aufgeführt wurde. Die Damen Grünbaum und Leh-

mann (welche Letztere auch den Arsaces in „Se-

miramis" mit klangvoller Altstimme rein und mit

Ausdruck gesungen hat), die Herren Manlius und

Zschicschc sangen die Soli darin. Mächtig wirkte

das Tuba mirura durch den Posaunen-Vortrag des

Hrn. KM. Belcke.

Auch die Opern Fernand Cortes und Schloss

Candra sind wieder zur Aufführung gelangt, und

„der reuende Student*4 zieht noch im mt die Menge
durch seine „ungeheure Heiterkeit" an. Jnlcrl (Dem.
Burghardl), welche ein gleiches Reizmittel für die

Köuigsslädter Bühne war, ist leider erkrankt. —
Zu dem neuesten. Hohenstaufen-Drama von Rau-
pach : „Kaiser Friedrich der Erste44 hat der Gene-

ralintendaut der K. Schauspiele, Graf v. Redern,

einen aehr effectvollen Sieges-Marsch beim Einzüge

Friedrich'« in das unterjochte Mailand componirt,

welcher mit Trompeten und Poaauneo in der Ent-

fernung beginnt und zuletzt durch das volle Orche-
ster verstärkt wird. Bei der gestrigen Vorstellung

von Ali-Baba war KalaPs Rolle zweckmässig an
den Tenoristen Heinrich gegeben, wodurch die

schönen Euseinblc's sehr gewannen. Die spani-

schen Tänzer und Tänzerinnen sind hier angekom-
men und werden in Auber'a „Stummen44 zunächst

in National -Tänzen debüliren. Dem. Hcinefetter

schliesst ihre Gastrollen mit der Susanne in Mo-
zart'."' Figaro. Der hochgeachtete miraische Künst-

ler Seydelmann aus Stuttgart wird »eine Gastrol-

len beginnen. Mad. Crelinger reist mit ihren bei-

den Töchtern nach Wien zu Gastspielen. Sonach

fehlt es uns hier nicht an beständiger Abwechselung.

Fortsetzung der Herbstopern in Italien u. s. w. —
Anfang der Karnevals-Slagione.

Kirchenstaat.
Rom (Teatro Valle). Nach dem Falle der

neuen Oper des Hi n. Mazza fischte man die Norma
heraus. Diese Wahl schien jedoch Allen, die es

vernahmen, nach dem grossen Furore, welchen die

Ronzi hier in dieser Oper gemacht, ziemlich un-

klug. Allein die Norma hat auch diesmal im Gan-
zen genommen gefallen. Im Besondern war die

Aufnahme so: Die lutroduetion, gar schön von
Hrn. Schobei(lechner) vorgetragen, erregle geräusch-

vollen Beifall. Paganini ei hielt einigen in der Stretta

seiner Cavatine; die Spech mit ihrer Cavatine machte

Furore, alles Uebrige des ersten Aktes fand eine

kalte Aufnahme. Dasselbe Schicksal traf das Duett

zwischen der Spech und der Frassinelli im zweiten

Akte. • Hr. Schober(lechner) setzte mit «einen von
Chören begleiteten Stück abermals die Hände in

Bewegung; gleich darauf machte der Tamtam
die Zuhörer lachen, aber das sogenannte Finale er-

regte — der Sptch wegen — einen Fanatiamo. In

den nachher gegebenen Arabi nelle Gallie, von Pa-
ciui , fangen die Prime Donne Carobbi und Mazza
nebst Hrn. David u. dem Bassisten Biondini; mehre
Stücke wurden beifällig aufgenommen, und das

Duett „Vi vi alla gloria44 zwischen der Carobbi u.

David hatte ein dreimaliges Fuora zu Folge; die

Altistin Carobbi hat seit ihrer Abwesenheit von

hier in der Kunst gewonnen. Endlich gab man
noch im November die Donna del lago mit vielen

eingelegten Stücken von ganz verschiedenen Mae-
stri moderni. Die den Hauptsängern Spech, Ca-
robbi, David und Paganini ertheiltcn Gunstbezeu-

gungen, waren theüs lau, mitunter warm, und die
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drei ersteren wurden nach ihren Stücken im alen

Acte zweimal auf die Scene gerufen.

Am a 8. Novbr. gab die von hier gebürtige

Signora Maestra Orsola A«pari in benanntem Thea-
ter eine musikal. Akademie, worin die Singslücke

vun der Paganini und den Herren David, Paga-

nini, Schober(lechner) und Biondini vorgetragen

wurden. Die Frau Concertgeberin spielte von ihrer

Composition Variationen auf dem Pianoforte über

ein Rosa. Thema und mit dem Harfenisten Gra-
ziaui ein Potpourri; sodann wurde noch eine Ou-
vertüre von ihr und die Introduclion ihre« für Te-
nor und Bau componirten Melodrams, I Riti in-

diani, gespielt. Benannte Inlroduction abgerechnet,

erhielten lämintliche Stücke mehr oder weniger Bei-

fall. Die Signora Aapri spielte für unsre Stadt vor-

trefflich, was vielleicht in Wien und andern Orten

nicht ganz so der Fall sein dürfte. Schade, das«

sie sich als Componistin, so wie die Signora Mae-
stra Ucrelli in Florenz, zur musikalischen Mode-
händleiin herabwürdigt.

Ancona. Der am hirsigen Theater angestellte

BufTo Serafino Torelli, aus Jesi gebürtig, macht al-

len Theatcrunternehmcrn u. Opei ncomponislen be-

kannt, dass er mit künAigem Frühjahre in dieser

Stadt ein Bureau für Opernbüchcr errichten wird

5

wer also ein Buch für eine ernsthafte oder komi-
sche Oper zu haben wünscht, adressire sich blos

an ihn, entweder mit beigelegtem Inhalt des Stü-

ckes , oder es auch ganz seiner Wahl überlassend.

Hr. Torelli verbürgt zugleich die nachher im Texte
selbst vorzunehmenden Verbesserungen. Mit Ende
des Karnevals i855 wird hierüber ein Umlaufs-
schreiben bekannt gemacht.

Bologna. Bei uns in Italien gibt es eine Klasse

Zeitschriften, die zuweilen selbst von den in loco

gegebenen Spre takeln ganz entgegengesetzte oder

wenigstens untreue Berichte mittheilen. Liest man
x. B. den Bericht des hiesigen Thcaterjournals über
die zweite Hvrbslopcr Fausln, von Donizelli, so

ündet man darin, ausser den öfters mit grossen

Lettern gedruckten Namen Pasla u. Donzelli, eine

Menge Worte, die eine der glänzendsten Aufnah-
men beurkunden. Schon von der Ouvertüre heisst

es: eme Salve Beifallsbezeugungcu , die gar nicht

enden wollte; von der Cavatina der Pasta wird

gesagt, ein ganzer Bogen würde nicht hinreichen,

die Schönheiten dieses Stückes zu beschreiben; nun

stösst man alle Augenblicke auf sublime, immenso,
inimitabile, unico, grandioso, furore

,
fanatismo,

entnsiasmo, acclamarioni interminabili u.s.w. Das

Wahre an der Sache ist, die Fausta hat uns Bo-

lognesern nicht gefallen, sie erlebte in allem fünf

Vorstellungen, nach welchen man wieder dieNorma
gab. Mit der eigentlichen Aufnahme verhalt es sich

aber so: Die Introduclion der Fausta, wo das ge-

sammte Singpersonal auf der Scene ist, fand mit-

telmassigen Beifall ; dieser war stark in c^erwähn-
ter Cavatina. Im Duette zwischen der Pasta und

Salvatori wurden mehre von den Sängern trefflich

vorgetragene Stellen beklatscht. Das Stück selbst

endigle kalt. Das erste Finale, dessen Stretta mit

einer des Furioso umgetauscht wurde, machte keine

Wirkung. Im zweiten Acte gefiel die Arie des

Tenors, des Bassisten und die letzte von der Pa-
sta eingelegte Scene. Im Ganzen genommen liess

man also den drei Hauptsängern Gerechtigkeit wi-
derfahren; da aber die Musik wenig benagte und

in den folgenden Vorstellungen das Theater min-
der besucht wurde, so röusste wieder die Norma
in die Scene gehen. Eine desto ausgezeichnetere

Aufnahme fand bald nachher Donizetti'a Anna Bo-
lena, mit welcher Oper die Pasla am 16. Novbr.
ihre Leistungen für diese Stagione geschlossen hat.

Vier Tage darauf gab man Morlacchi's Tebaldo ed

Isoiina, schnell und. nachlässig eiustudirt und er-

bärmlich zugerichtet. Manches unterlag mehren Am-
putationen und erhielt an den abgehauenen Stellen

neumodisch musikalische Pfiaster und zum Verbände

Cabaletten aus der neuesten Ton- Zuckerbäckerei;

Manches wurde auch als ungeniessbar für die Oh-
ren der heutigen Generation durch neuschmeckende

Musikstücke ersetzt; mit der Romanze des Tebaldo

sc bloss die ganze Herrlichkeit, die so ausgestattet

gar kein Aufsehen erregle. Zuletzt — die Oper
erlebte nur sehr wenige Vorstellungen — wurde

der ganze zweite Act weggeworfen, dafür Stücke

aus der Donna del lago, aus dem. Furioso und

Barbiere di Siviglia gesungeu, also eine All Ac-
cademia dl Musica v vocale modern«. Eigentlich

verfiel die Prima Donna Ferlottt auf den schönen

Gedankeii, den verhunzten ersten Act der Mor-
lacchi'schen Oper mit benannter Akad. als zwei-

ten Act in ihrer Benefice- Vorstellung zu geben;

das Ding gefiel, musste wiederholt und die Sta-

gione damit geschlossen werden! Wer weiss, um
den Haut goül der modernen Oper zu steigern,

ob nicht in Kurzem bei dergleichen Gelegenheiten

auch Strauss'sche Walzer zu hören sein werden,

die bei all ihrer innigsten Verwandtschaft mit den
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Schöpfungen der heutigen italienischen Tonschule

doch ganz eigene Zierereien, ein allerliebstes Lieb-

äugeln und Seufzen aufzuweisen haben, so dass

sich gar viele Menschen in sie verliehen müssen;

in der That gefallen auf dieser Halbinsel die Strauss-

•chen Walzer bei Weitem mehr, als jene unsrer

Maestri in ihren Opern.

Die aus der allg. mus. Zeit, für nichts weniger

als Helden bekannten Flötisten, die drei Gebrüder

Folz aus Neapel, gaben hier eine mut. Akademie

mit Beifall, und der älteste 1 8jährige Bruder Mi-
chellino wurde sogar zum Ehrenroitglicde der hie-

sigen Accademia Filarmonica ernannt! — In die-

ser Akademie horte man eine lustige neue Ouver-

türe von einem von hier gebürtigen jungen Manne
Namens Fabio Campatia. Bologna, dts noch jetzt

eine eigene Scuola di Contrappunto zu haben prahlt,

meint, ans ihr seien in deu letzten Zeiten Rossini

und Donizetli, nun so eben Hr. Campana hervor-

gegangen. Da aber bekanntlich der berühmte ver-

storbene Pater Mattei selbst geiussert, Rossini sei

einer seiner schlechtesten Schüler gewesen, ja ihn

sogar als solchen verläugnet hat, Donizetti mehr
der Mayr'achen Schule angehört, so muss man eine

solche Aeusserung eben so belächeln , als die Be-

hauptung , der hiesige Hoboist Cenlroni , welcher

das Solo im Adagio besagter Ouvertüre spielte,

sei der wahre Chef der Blasinstrumentenschule.

Florenz (Teatro della Pergola). Nach der

bereits angezeigten Flucht des Impresario beschloss

die Oper- u. Balletgesellschaft, a4 Vorstellungen

auf eigene Rechnung zu geben, und man wählte dazu

Ricci'sScaramuccia, welcher mit raufchendem Bei-

falle, vorzüglich der iste Act, aufgenommen wurde.

Der Buffb Cavalli und die Melas waren die Haupt-

pfeiler des Stücks 5 der Tenor Giovannini hat eine

angenehme Stimme; der junge Bassist Paltrimeri

sang die Titelrolle zwar gut, aber ohne Leben.

Auch er trug wahrscheinlich dazu bei, dass Do-
nizetli's Torquato Tasso kaum zwei Vorstellungen

erlebte und dem Scaramuccia Platz machen musste.

(Teatro Borgognisauti.) Noch gab man Mcr-

cadante's Elisa e Claudio und die Norma. Nach
Theater im vorigen

Berichte bemerkt wurde; ist hier blos hinzuzufügen,

dass die Zuhörer in beiden Stücken recht tüchtig

geklatscht und die Prima Donna Taresa Casanova
oft auf die Scene gerufen haben.

folgt.)

Kurze Anzeigen.

Motette: „Gott sei uns gnädig und segne uns",

für Sopran, AU,' Tenor und Bast mit Orgel-

begleitung — von CA. H. Rinh. Op. 109.
Mainz, bei Scholl's Söhnen. Pr. 1 FL 13 Kr.

Ein kurzes, nicht schwer ausführbares Kir-
chenstück im guten Kirchen styl , wie man es vom
Verf. gewohnt ist; bestehend aus einem Adagio \
Amoll, einem freundlichen Zwischensatz, Larg-
helto l Adur, mit eingewebtem kurzen Adagio-
satze aus Fismoll \, worauf eine zweite Strophe

des Larghelto folgt, als vierstimmiger Sologesang

besonders geschickt behandelt, die Melodie auf den
Tenor gebaut. Die Schlussfuge aus A moll \ , völ-

lig klar und leicht, endet mit dem Adagio: Gott

sei uns gnädig und segne uns, in neuer Melodie,

nur in der Bewegung an den Anfang erinnernd.

Die einzelnen Stimmen sind der Partitur beigelegt.

Man kennt des Verf. Weise, so dass wir nichts

hinzuzufügen haben,

ges thun wollen.

über eine beliebte schottische Melodie

für das Pianoforte componirt — von Ignaz

Moscheies. Wien, bei Tobias Haslinger. Preis

18 Gr.

Gleich di» Introdoction, *, Gdur, Andante

cou moto, hat keine Schwierigkeiten, und das

Rondo über eine echt schollische Melodie, Alle-

gretto grazioso £, Gdur, eben so wenig. Die
einfach hübsche Melodie ist bald leicht variirt,

bald in andere Tonarten geleitet, Alles zur Un-
terhaltung für mässig geübte Dilettanten, die na-

mentlich auch für schottische Na
Liebhaberei

(Hiersa du Inttllif«nt-BUtt Ne. IV.)

Leipzig, bei Breitkopf und Härtel. Redigirt von G. ff. Fink unter seiner Verantwortlichkeit.
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von

Verlags-Eigenthum.

Recht

:

Schnake, Ch. , La petite Coqnetta. Rondineau ponr le

Piano. Op. i5.

— Air auieae, Terie" ponr le Piano. Op. 17.— Rondeau mignon ponr le Piano. Op. ao.

Tnlou, 2 granda Soloa ponr 1» Finte, it. Acc. de a Vio-

lone, Alto et Beaee, ou Piano. Op. 69.

Bertini, a Rondeaox p. Piano. Op. 99. Lfr. 1 et 1.

Schnnke, Ch., Greudee Yariaüona brillantta p. 1* Piaao,

•ur le Galop de U „Testation.'* Op. a5.

L.ipiig, im April i835.

Bei N. Simrock in Boa*
t835 mit Eigenthumarecht:

Mendeleeoha-Bartholdy, Felix, Seche Lieder ohae

Worte ffir'e Pianofortn. Zweitee Hefe 3 Fr.

G e h.

Man wünscht eine Partie gotea Rohrholl

tigung von Oboeröhren aufzukaufen. Alle O
erauebt man mit der Adreaae: An Herrn

J. D. Anton Beel

Vcrfer—

der Art

eigen.
Petition.

Ua artieta, Compotitear de Mnaiqne, et d'na Ige

fored , par un enncoora de circonatanc«a defnTarablee et

>, urmi trouTer ä ae placer comme Cerraetaur
d'epreuvea de qnelqn'nne Imprimerie muaicale,
oa comme Employd au Magaaia d'na Editaar

OB Marchand da Mnaiqne. Lee
pourrait inte'reeaer, vondrent bian e'edraaeer franc da port

aona lea lettree F. F. cbea Mr. Nicolai Sinrock, E d i-

teur et Harehaad de Mueiqaa a Bona prea Co-
logne a. R.

11

Bei dem Unteneichneten »rnd aa

Uta, welche dereelba in Coburg aj

Blechinatrn-

ait ia

um den Prei. tob 33 ft.

and dam Umfang "fr

Aeio, V7> 1

a) ein Tenorhorn mit »

1

um den TreJa von 4o I.

5) ein Baaahorn mit 1 1 Happen und dem Umf.

um den Praia tob 5o i.

4) ein dergl. mit ia Klappen

um den Preie ron 55 £L

Umf. 4=

Bai dar HonmTuaik übernimmt daa Althorn gewöhnlich

die Partie der aweilen Violine, wie a. B. in der Onrar-

tnre ana Fra Diarolo, dann die rollenden Paaaageaa •, auch

wird die Mnaik mannichfaltiger , wann daaeelba die Melodie

Ubernimmt, damit die KJappenhörncr auweile« ruhen kön-

nen, oder Töne gehört werden, dm
wegea ihrer Sanftheit TerecbJe«

Daa Tenorhorn iat der

Toreuajehea, weil man vermöge der Klappen alle Schwierig-

keiten beseitigt, waa aaah ia Aneehna

VerhSltniea gegen die Baaapoaauae gilt.

Bei der H.rmonre-Moaik iat dae Altborn

grifaeera Starke der atea Ciariaatta, und da

ana demeelben Grunde dem Fagott vorauaieheo, da man be—

aondera bei Miraehen die awtke Ciariaatta arad daa Fagott

Da äbrigeae der Uataneiehnata daa Afehora bei dar

Militairmaaik aalbet bliet Baal .u ch dae Teaar - and Beae-
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geietit, du Hauptsächliche bei Verfertigung dieser Instru-

mente , das« nimlich die Klappen au den gehörigen Plata

kommen, damit daa Instrument rein wird, um so leichter

sn erreichen, wovon aich auch der Herr Hofmuiikua Eich-

horn Ton liier überaeogte, welcher an »einem Baathorn, daa

er auf «einen Reisen bläst, durch den Unterseichneten eine

Veränderung rornehmen lieaa.

Coburg, im Monat April i 8 3 5.

Schultz, Militairhornitt.

Diese Instrumente können noch empfehlen

Friedrich Stötter, Muaikdirect

Leye, Kammermtuik,».
'

Neue Musikalien
im Verlag

Ton
N. Semrock in Bonn

Der Fr es. 1 8 Sgr. PreuM. oder 18 kr. rhein.

Fr. Ct.

Low», C, OuTerture fdr Orcheater su der Oper:

„Die drei Wäneche" 8 —
Tulou, Op. 6a. Air rar. p. Finte er. a VU. A.

B., a Cler. , a Cora et a Baaaona 5 —— Op. 66. Le Bouquet de Bai, Fantaiaie p.

Flöte ar. Orth 6 —
Bertini, Hj., Op. ao. Trio p. Pfte. , Vlon et

VUe. 5 —— Op. 45. Gr. Trio p. II 5 —
— Op. 95. Caprice aur dea themea du Pirat«

die Bellini, Duo conc. p. Pfte. et Vlon... 3 So— Op. 96. Fant, aur Anna Hole tu, Duo eone.

p. Pfte et Vlon 3 —
Bertini, Hr., et Fontaine, Fant, conc- p. Pfte.

et Vlon aar des themea far. de FreUchiite,

4e Lir 4 5o
Tulou, Op. 66. Le Bouquet de Bai, Fant. p.

Flöte et Piano 3 —
Lemoine, loe Bagatelle aur le Galop farori: La

Tentation, p. Piano st. Fl. ou Vlon... 1 So— 6 Quadrille* de Contredante«, p. Po. ar. FL
ou Vlon. No. 1. a. 3. de le Sonoambule. k 1 5o

— No. 4. S. 6. Piräte, Anna Bolena, Joujou. i t So
— Quadrille de Contred. a 4 maina a. d. mo-

tifa de l'Op. Euryanihe de Weber x —
Berti ei, Hj., Op. 100. a4 Etüde« fae. et progr.

für Schüler, welche noch keine OcUre er-

reichen können . 4 —
Ca er BT, 0.« O. 349. 3 Sonaünee inaor. et brill.

aur dea them«* far.
,

No. 1. Mctif de Roariai, Bellini et thlme de

Robert le Diablo de Meyerbeer 378— No. a. Motif de l'Op. Beatrice de Tenda de

Bellini, Hin« Heiling de Marschner, Fr«

Diarolo de Auber. a 7 5

Fr. Ct.
Ca «rar, C, No. S. Motif de l'Op. Parisin* de

Doniaetti, Je««onda de Spohr, Sonnambule
de Bellini 3 ? 5

Lemoine, loe Bagatelle *ur le Gelop far. de le

Tentation p. Pfte. «eul 1 »—
Löwe, C, Ourert. a. d. Oper: Die drei Wünsche

für Pianof. j 3 5

Mendelssohn-Bartholdy, F., 6 Lieder ohne
Worte fär Pfte. aa Heft 5

Chanlicu, Lea Plaisir« de le penaion, 6 Quadril-

le« de Contredanaea rar. p. Piano 4 So
Hers, H., Op. 49. Lea Elegant««, Contredanaea

p. Piano i —— Op. 64. La Mode, Contredante« p. Piano. 1 —
Bochaa, 3 Bagatelle« de Meyerbeer, Beethoven et

C M. de Weber p. la Harpe 1 5o
MBhling, Op. So. 100 korao inatr. Orgelstücke.

1« u. aa Heft 4 3 50
Wolff, O. L. B., Braga. Sammlung Deutscher,

Oesterreichischer, Schweiaeriacher , Franaöai-

»chrr, Englischer, Schottischer, Spanischer,

Portogie.i.cher, Brasilianischer, Iulieni.cher,

Holländischer, Schwedischer, Dänitcher, Rus-
sischer, Polnischer, I.ithauischer , Finnischer

n. *. w. Volkslieder in ihren ur*priinglichea

Melodieen, mit Klarierbegleitung und deut-

scher Ueberaetaung. i4 Hefte. « 1 Fr. —
a Fr. So Ct. pr. Heft.

Neue Musikalien,
welche bei

Breitkopf u. Härtel in Leipzig
erschienen »ind.

Thlr.Gr.

Cherubim-

, L. , Potpourri de l'Opdre: Ali-Baba,

err. p. Fite, par C. F. Eber«. *— 1

6

— do. do. arr. a 4 maina par C. F. Ebera. 1 —
Adam, A. , Ourert. de l'Ope'ra: „Le Chalet" (Die

Schweiterhulte) pour Pfte aeul ou ar. acc.

de Violon. *- — 16
Kummer, F. A., Amusemen« pour lea Amateure.

3 Duoa d'une difficulte progresaire pour a

ViolouceU.es. Op. aa 1 8
Durernoy, J. B. , 4 Rondeanx p. Pfte. aur dea

themea faroris de Rottini, Meyerbeer et Bel-

lini. Op. 69. Lir. 1 et a i — 16

Knienkamp, G. C. , Thtme original «rec Intro-

dunioD , Variation« et Finale p, Pfte. et

Vclle on Violon concerUna. Op. 4o 1 4
Field, J., 7*me Concerto p. Pfte. ar. Orch. . . 4 —
— Le meine er. Quat. 3 —— - p. Pfte aeul. . 1 16

II j sc r, W., 6 Gesänge für eine Baaattimme mit

Begl. dea Pfte. Op. 18 — 16
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 6*» Mai. 18. 1835.

Ueber da» Behaglich« in der Kumt.
Andeutungen Ton G. W. Fink.

Alan will bemerkt haben, dass das Behagliche

aas unserm öffentlichen and häuslichen Leben sich

immer mehr verliere; also auch in der Kunst. An
die Stelle desselben sei in allen Lebensverhältnis-

sen eine so ungeheure Anstrengung getreten, dass

die Allermeisten im unerlässlichen Abthun der ge-

häuften Notwendigkeiten bis in gänzliche Ermat-
tung versinken, so dass an eigentlich menschlichen,

d. i. an förderlichen Genuss kaum mehr zu den-

ken sei. Ueberall sei ein unverhältnissmässiger

Luxus, eine wüste Prahl- und Prunksucht in die

Gemüther getreten, die für alle selbstgeschaffene

Plagen nichts als immer tiefere Verarmung zum
verdienten Lohne haben könne. — Es wäre mir
lieb, wenn an diesem Cassandra-ahnlichen Fluche

der Weibsagung kein wahres Wort wäre.

Bestände das Behagliche im Leben und in der

Kunst nur in dem, was Jedem behagt, das hiesse

so viel , als was Jedem beliebt : so wäre der Aus-
spruch nichtig, ja lächerlich, denn dass Jeder von
Natur nur gern thut und geltend machen möchte,

was ihm gerade seiner Stimmung oder vorherr-

schenden Lust nach gefällt, hat seine Richtigkeit.

Dann müsste freilich auch das Unsinnigste behag-

lich sein für den, dem es gefiele. Dann wäre
der Unterschied zwischen dem Menschen und dem
Thiere von keiner sonderlichen Bedeutung; dann
bestände das Behagliche in einet Jeden Willkür)
man hätte nicht das kleinste Recht, die wildeste

Leidenschaft, die ekelhafteste Schmutzerei, die un-

besonnenste Selbstsucht uud den trotzigsten Eigen-

sinn auszuschliesaeu. Auch ist es nicht zu ver-

neinen, daas Alles dies für den Augenblick den
Befangenen allerdings behagt, allein für anders

Geartete wird es Missbehagen, wohl auch Ver-
achtung oder doch grundlosen Kampf des Einen

gegen den A ndern bringen, so das« ein wüste«

3?. Jahre»»*.

Treiben und ein immer allgemeinere« Missbehagen

unvermeidlich ist. Das liegt im thierischen Beha-

gen, von dem geschrieben steht: Mir ist ganz kan-

nibalisch wohl u. «. f. Es ist ein Behagen, das

Unbehagen wirkt. So lange die Welt steht, hat

das verschrobene Geschrei von Freiheit und Gleich-

heit nur schauderhaftes Elend gebracht, dem das

Gelüst durch Ströme von Blut ausgegossen worden
ist. In der Gesetzlosigkeit ist nirgends Heil, also

auch nicht in Gesetzlosigkeit der Kunst. Wo Je-

der den König und Herrn spielen will, wenn er

kaum zum Instrumententräger zu gebrauchen ist,

da hört alle Ordnung auf und mit ihr Jede des

Menschen würdige Behaglichkeit, die nicht im fa-

aeluden Kampfe, sondern in Frieden lebt.

So ist denn wohl das Behagliche in der Ruhe
zu suchen? Dann brauchten wir gar keine Kunst;

wir dürften uns nur niederlegen und schlafen, so

hätten wir, was Jener meinte, als er gähnend
sprach: Es ist doch nichts bequemer, als die Be-
quemlichkeit, wenn sie so recht bequem ist. In
solcher schnödeu Faulheit wird jetzt, wo die Be-
wegung gilt , selbst der Einfältigste das menschlich

Behagliche nicht suchen. Ohne rüstige Thäügkeit,

ohne frische Anstrengung gedeiht keine Kunst Rüh-
rig ist man bis zum Uebermaaas. Man lauft, man
rennt, aber man fragt nicht wohin? Es gibt da kein

Ziel, als das ärmliche wüster Leidenschaft. Be-
quemlichkeit ist unsern Tagen nicht vorzuwerfen,

sie behagt nicht: wohl aber eine heidnische Sucht,

den Herkules in der Wiege zu spielen. Es ist

überall Herr Gerngross, der Berge versetzen will,

ehe er einen Stein vom Platze rubren kann. Man
ist voll hoher Ironie im Stande, Kraut und Kohl
bei qualmigem Fener zu einem Brei zu kochen,

tafelt es auf und verlangt, e« «oll den Leuten
schmecken, weil es waa Neue« —

Da« Behagliche im Leben und in der Kunst
beruht auf einer Kleinigkeit, auf freier Hingebung
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«einer selbst an die klaren Gesetze der Vernunft,

die mit den Gesetzen der Natur vollkommen über-

einstimmen. Die Natur sorgt am herrlichsten für

jedes Einzelne, indem sie es im Zusammenhange
mit allen Uebrigen bis zur schönsten, jedem Ein-

zelnen angemessenen Lebensfülle besorgt. Daraus

geht Uebereinstimmung, sichere Aufeinanderfolge,

Reichthum, Mannichfaltigkeit und Schönheit in al-

ler Ordnung herror. Ueberall sind Reiz und Zweck-
massigkeit vereint; uberall herrschen freies Spiel und

nolhwendige Einheit gemeinschaftlich. Das Furcht-

ha:e selbst ist grösstenteils mit Pracht und Herrlich-

keit verbunden, und das Gewitter, welches sich vor-

her in banger, schwerer Luft dem Menschen ankün-

digt, ist auch nicht blos zum wilden Zerstören da,

sondern dass Alles fröhlicher darnach gedeihe. Das
Schrecken selbst hat Zusammenhang mit blühendem
Gedeihen. Dabei entfallet sich jedes Einzelne aus

einem Lebenskeims in schönster Uebereinstimmung.

Mag man das Einzelne betrachten, oder das Ganze
überschauen, es gewahrt überall einen wohllhuen-

den Eindruck, ao verschieden er auch ist. Jedes

Einzelne bleibt in seiner Art und doch Alles so

fest, sicher und gross zusammengefügt, dass die

Einheit bei aller Mannichfaltigkeit nicht im Ge-
ringsten verletzt wird. Dabei drangt sich uns, wie

gesagt, Zweckmassigkeit und Fülle ungesucht und
reich in daa Gemüth. Wer sollte da nicht ein

inniges Behagen fühlen? So raus« auch in der

Kunst Alle« au« einer lebensvollen Grundidee her-

vorsprossen und sich in seelenvoller Naturnotwen-
digkeit entwickeln, die da« wohlthuend Behagliche

nicht erzeugen, sondern in «ich tragen, anregen und
mittheilen wird, sobald man nur dem Zusammen-
hange, folgen, dem Fortgänge leicht nachfühlen und
die Verknüpfung des Gänzen mit Unbefangenheit

in sich aufnehmen kann. Diese nicht verletzte,

auch nicht au wunderbar fremd an« -überraschende

Gesetzlichkeit der Vernunft, die jeder einzelnen

Natur der Menschenwelt die einzig mögliche Frei-

heit geistiger Beglückung gibt, macht den Eindruck
des Behaglichen allgemein und wesentlich, also reell,

in der Wahrheit begründet, nicht blos eingebildet

und selbstisch. Wohlthuendes und Anregendes wer-
den auch im Behaglichen verbunden sein, weil die

Verknüpfungen eben so allgemein vernunftgeselz-

lich und folgerecht, als individuell, eigentümlich
und persönlich frei zugleich sind. Dabei muss uns

noch die anmuthige Zu«ammenatimmung de« Gän-
sen so leicht nnd frisch anlachen, als wäre es eben

j

nichts Anderes, als ein natürlich übereinstimmen-

des, unerkünsteltes Bewegen ohne ausserordentliche

Anstrengung, denn die letzte muss lange zuvor

schon dergestalt überwunden sein, dass der Geist

nur wie ein freundlicher Vater harm- und absicht-

los mit seiner Schöpfung spielt, ob er sie gleich

erzieht. — So verhält es sich mit dem Dichter,

Componislen und Virtuosen. Wo man die An-
' strengung vorherrschen sieht, hat das Behagliche

|

ein Ende. Die aus schöner Uebereinstimmung de«

Ganzen gewonnene Freude wird durch die Wahr-
i nehmnng vergrössert, dass der Geber offenbar noch

! mehr geben könne, wenn er es zweckdienlich fau-

|
de. — Darum behagen die Uelicrgangszeilen des

|

Jahres nicht, weil sie den werdenden Charakter

und die Schönheit der nächsten Zeit erst nährend

vorbereiten. Man ehrt die Uebergangspcriodcn um
des Kommenden willen, als solche, die das Bchag-

I liehe, tritt es ein, doppelt behaglich machen, und

nur sie selbst wird man schwerlich behaglich fin-

den. — Wer in Uebergangszeilen lebt, muss sich

mit der nächsten Zukunft trösten und, ist er klug,

die schönen Stunden benutzen, die vergönnt sind.

Wenn aber die Hörer, abgemattet von des

Tages Mühen , Abeuds nicht einmal in der Kunst

geistreich behaglich unterhallen, sondern nur scharf

aufgestachelt werden wollen, damit sie nur nicht

einschlafen, da kann es freilich nicht fehlen, das«

Uebermüthige kommen, die aus unbändiger Selbst-

sucht das Publikum behandeln, wie einen gefange-

nen Fuchs, der geprellt wird. So lange man sich

dergleichen gefallen lässt, so lange ist es schon

recht, wenn es geschieht. Wollt Ihr aber das

Behagliche im Leben und in der Kunst wieder,

wornach doch Alle« im Innern sich sehnt, so ist

nur Eins dazu nölhig: Wollet vernünftig «ein, «o

ist es wieder da. Wenn man aber auf den ar-

men Flimmer und Flitter sieht, sich um eines sol-

chen prahlerisch nichtigen, wüsten Sinue« willen

blos abtreibt, wie ein Verzweifelter; «o lange

man vor den Leuten nur reich und wichtig schei-

nen , nicht wirklich es «ein oder vielmehr auf ehr-

liche Weise werden will : so lange ist auch weder

im Leben noch in der Kunst an echte, förderliche

Behaglichkeit su denken. Wer sich selbst nicht

achten kann, dem ist es unerträglich, Andere zu

achten; übertäubt, betrügt er sich selbst, so wird

er auch Andere betrügen und betrogen werden, bis er

verarmt im Elend -sitzt, im innern zunächst, aus dem
keine Erlösung ist, es sei denn durch Wiedergeburt.
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Zur Behaglichkeit gehört eine angemessene

Wohlhabenheit und vor Allem vernünftiger Ge-
brauch derselben in liebevoller Gesinnung, die sich

für Echtes, mit einander wohl Uebereinslimmen-

des geschmackvoll verwendet, aber nicht stolzt,

pocht und auflullend prunkt.

—

Das Behagliche bildet also keine Gattung für

sich, sondern es ist überall, wo Vernunft ist. Es

kann in Palästen, es kann in Hütten wohnen. Es

lebt in Händel's Samson eben so echt, als in Beet-

hoven'« Adelaide, in Spohr's Rose und in Weber'*

Maienblümlein. U. s. w. Was aus dem Gesagten

folgt, überlassen wir für jetzt dem geneigten Leser.

Es wäre zu traurig, wenn wir in unserer Zeit

solche wohlhabend Vernünftige gar nicht mehr hät-

ten : wir haben sie und nicht zu wenige. Nur
werden sie nicht Alle von den prunksüchtig Nich-

tigen gebührend beachtet. Geschieht es Einem und

dem Andern, so ist es nicht um ihres wahren

Wei thes, sondern um glücklicher Nebendinge wil-

len. Wir wollen hier sogleich einige Werke sol-

cher Geistvollen, die ihre Wohlhabenheit überein-

stimmend und geschmackvoll, jeder in seiner ei-

gentümlichen Weise, zu gebrauchen und damit

förderlich Behagliches zu schallen wissen, nennen.

Beispiele erörtern oft mehr, als viele Worte. Wir
rechnen unter das erwünscht Behagliche iu den

Tonwerken unserer Zeit:

I. Concerto, Es dur
,

poitr le Piano/, avec acr.

d'Orcliettre cvnipuse — par Alnyee Schmitt.

Oeuv. 76. (6sles Coucert.) Vienne , chez

Trentseusky et Vif weg. Pr. av. orch. 7 fl.;

«v. Quatuor 4 fl.; pour Pfle. seul a fl. C.M.

Der erste Satz, All. con brio, ist würdig,

feurig und besonnen zugleich, folgerecht und doch

selbständig, sehr brillant ohne gesuchte Passagen,

inissbraucht das Orchester nicht zur leeren Ausfül-

lung und richtet dabei die Glanzpunkte des Solospiels

durch unzeilige Verdeckungen nicht zu Grunde. Die

von dem geehrten Comp, uns übersendete Partitur

ist ein sprechendes Zeuguiss von vollgiltigster Er-

fahrung und geläutertem Geschmack, der weder in

steifer Anhänglichkeit an das früher Meisterliche,

noch in lüsterner Nachahmung des modisch Belieb-

ten befangen ist. Das Ganze ist so treu, sicher

und einig im Geist tüchtig durchgehallen, das« Al-

les, auch das Ungewöhnlichere, aus innerer Nö-
thigung hervorgeht, Gedanken aus Gedanken, Ge-
fühl aus Gefühl entwickelnd, daher in erfreulicher

Klarheit, ohne dass dadurch die durchaus nicht zu

entbehrende Aufregung vernachlässigt wäre, man
müsste sie denn allein in Bizarrerie zu suchen be-

lieben , von welcher allerdings hier keine Spur zu

finden sein dürfte.

Andante con moto, B dur, äusserst gefäl-

lig und melodisch, was zum Gefälligen notwen-
dig ist, dazu trefflich gearbeitet, nie ver künstelt,

stets vom Gefühl geleitet, in mannichfach wech-
selnden Wendungen lebhaft vorwärts geführt, ohne

je in ein Schmerzliches sich zu verlieren, was wi-
der die hier bezweckte Einheit streiten würde. Jo

treuer dies festgehalten wird, desto weniger darf

das Anregende, jenes leicht verfehlte Aufmerksam-
erhallen vernachlässigt werden, was den freundli-

chen Antheil der Hörer allerdings festhalten muss.

Beiden Haupterfordernissen ist Genüge geleistet.

Wenn wir etwas aus dem ganzen vertrefflichen

Satze wegwünschten, so wäre es eine Wiederho-
lung des Echo's, die für das feine und innig Em-
pfundene etwas Spielendes zu haben scheint, da

nämlich, wo das Echo nach 5 Achtelpausen sich

erst hören lässt, das doch kurz vorher gleich im
nächsten Takte ohne Zwischenpausen sich verneh-

men Hess, wodurch es in ein zweites Echo nicht

der Zahl , sondern der Art nach ohne Grund ver-

wandt Ii wird. Schöner würde es, wenn die Hör-
ner auch das zweite Mal gleich mit dem 'Anfange

des Pauseulaktes einsetzten, folglich die Pausen ge-

strichen und dafür die EcholÖne genommen wür-
den. Wir wissen sehr wohl, dass dies eine Klei-

nigkeit ist, haben sie aber nicht unberührt gelas-

sen, um dein geehrten Componistcn unsere Auf-
merksamkeit auch auf Geringes zu beweisen. Der
Schluss ist äusserst wohllhuend: doch nein! das

Ganze ist es.

Rondo, All. con vivo ^, Es dur, marschar-

tig, dem Ganzen angemessen, frisch und kräftig.

Am Schlüsse drängt es sich zu erhöhter Freude

im | Takte, mit immer lebhaftem Passagen, lan-

gen Trillern und Doppeltrillern geschmückt, in

deren Ausführung der Componist sich bekanntlich

musterhaft auszeichnet. Das Ganze belebt ein freund-

licher Reiz, dem das Wohlgefallen von allen Un-
befangenen und darum nicht leidenschaftlich Ein-

seitigen wohl zu Theil werden muss.

H. Drei Concert-Ouvertttren. No. u Der Sbm-
mernachtetratun. No. 1. Die Fingale-Höhle.

No. 3. Meereulille und glücLlicIie Fahrt.
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Comp. n. S. K. Höh. d. Kronprinzen r. Preus-

sen ehrfurchtsvoll zugeeignet v. F. Mendelttohn-

Bartholdy. Part. Leipc, b. Breitkopf u. Härtel.

Pr. No. lt a Thlr.; No. a: i£Thlr.j No. 5:

i$ Thlr. Alle drei vereint: 4 Thlr.

Wir haben diese drei Concert-Ouvertüren zur

Zeit ihre« öffentlichen Erscheinens sowohl nach wie-

derholt gehörtem Orchestervortrage , als auch nach

ihren Einrichtungen für das Pianof. gebührend be-

sprochen, so dass wir also über das Wesentliche

und Unterscheidende jeder einzelnen keine weitern

Worte zu machen
, vielmehr uns auf das früher

Bemerkte so berufen haben, da sich unsere An-
ficht dieser Kunstwerke seit jener keineswegs lange

vergangenen Zeit nicht eben geändert hat, es wäre
denn , dass wir ein durch die Durchsicht der Par-

tituren noch vergrössert gewonneurs Wohlgefallen

an ihnen bekennten und diese verstärkte Werth-
achtung eine Veränderung zu nennen wäre. Wir
zählen diese 5 Werke durchaus zu dem Bedeutend-

sten, was der Componist bisher geliefert, ja des-

sen, was in dieser Art unsere neueste Zeit hervor-

gebracht hat, und fühlen uns nach genauer Beach-

tung dieser schön und deutlich gedruckten Partitu-

ren so neu ergötzt, das« wir sie mit Vergnügen

unter die behaglichsten Erzeugnisse der letztverflos-

senen Jahre in unserm Eingangs erörterten Sinne

der Sache su stellen haben. Muss es in unsern

Andeutungen , denen wir noch eine Betrachtung

von anderer Seite her beifügen wollen, schon deut-

lich geworden sein, dass Anregendes vom Behag-

lichen nicht zu trennen, vielmehr als dazu erfor-

derlich anzusehen ist: so werden die hier genann-

ten Beispiele das letzte Erfordernis« nur noch stär-

ker hervorheben, denn de« Aufregenden, des oft

unerwartet; Mannichfachen ist «o viel, hauptsäch-

lich in der ersten n. letzten Ouvertüre, dass Man-
che, nach unserer Ueberzeugung völlig mit Un-
recht, den malerischen Aufdruck derselben zu viel-

farbig haben finden wollen, was aie geneigt macht,

der zweiten bei grosserer Einheit, wie sie sagen,

den Vorzug einzuräumen. Sieht man die 5. ver-

schiedenen Gegenstände selbst an, so wird da« ver-

y erfahren, da« hier buntere, dort ein-

' Colorit de« Tongemälde« aus der verachie-

i Natur der Dinge selbst hervorgehen und «ich

rechtfertigen, ja es wird das allgemein Behagliche

dieser «ämmüichen Tongrhilde ganz und gar

Anschmiegen an den jedesmaligen Gegenstand «ich

erklären und in dieser Klarheit und naturgemäs«

getroffenen Vorstellbarkeit die Hörer zum lebendi-

gen Mitgefühl ziehen. Wie sollte wohl ein Som-
mernachlstraum sich nicht phantastischer und bun-

DurchdruDgenaeiu, au« dem treuen

ter auch in Tönen aussprechen, als es die durch

da« einlach Grossartige der Fingalshöhle erregte

TonempGndung zu thun hat? Gerade in dieser

verschiedenen, dem Gegenstände selbst naturgetreu

angemessenen Ausführung und Durchbildung lebt

und webt ja allein die sinnig behagliche Lust, die

noch fortklingt und wiederhält, wenn die Töne
schon längst verklungen sind. Das i«t der Vorzug

dieser Tongebilde, dass sie etwas zurücklassen, was

uns mit Nachgenuss erfüllt, indem wir uns in die

Gegenstände selbst durch die Anhörung lebendiger

und liebevoller versetzt fühlen; wir bilden uns

selbst noch etwa« heraus, weil es um dabei wohl

zu Muthe geworden ist, nicht blos sinnlich, son-

dern auch geistig. — Wenn man aber gemeint

hat, es sollten dergleichen und ähnliche von einer

andern Kunst oder von Natur gegebenen Vorbilder

von der Tonkunat nicht wiedergegeben werden: so

würde man Recht haben, wenn die Muaik ihro

Natur vergässe und wirklich wie mit Worten oder

mit Farben und Umrissen des Grabstichels uns vor

die Sinne zeichnen wollte, was sie nicht vermag.

Das wird hier aber gar nicht versucht. Di« Ge-
bilde selbst werden als bekannt, wie sie es auch

jedem Gebildeten sind, vorausgesetzt; der Inhalt

seibat wild also nicht durch die Musik dargestellt,

braucht es auch nicht, weil er schon als gegeben

vor dem innern Sinne steht, sondern es wird mit

Tönen nur die Empfindung angemessen ausgedrückt,

welche jenes Anschauen mit Geist hervorrief; es

wird also zu dem einen seelenvollen, durch An-
derer Gaben bereiteten Hochgenuss noch ein an-

derer des Tongefühl« «innig hinzugethan, wodurch

die innere Welt «ich erweitert und noch allgemei-

ner, umfassender verschönert fühlen muss. — Und
so haben wir denn nur noch zu wünschen, dass

alle Musikfreuudc, die es vermögen, diese inner-

lich und äusserlich schöne Partitur-Ausgabe sich

zulegen und daran so viel Ergölzung finden mö-
gen, als wir selbst Der Sommernachtsüaun

78 Seiten; die Fingalshöhle 5fy Meeresstille

jlückUcrre-Fahrt 66.

in. Don Juan, Opira

W* A. Momart, arrangi

en II Acte* , mutique de

le Pianoforle
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a 4 mains — par Fr. Baron de Boyneburgk.

Edition nouvelle et tres facile. Leipzig, ches

Breitkopf et Hirtel. Pr. 4 Thlr.

Einen geistreich behaglichem Genuas können
die Liebhaber der Opernwiedeiholungen am Pianof.

wohl nicht haben , ja kaum wünschen, als diese

neue Ausgabe dieser unsterblichen Oper ihnen, von
allen Seiten betrachtet, gewahren wird. Der In-

halt ist su köstlich , als dass er nicht immer von
Neuem und durch und durch ergötzen und leben-

dig anregen sollte; und der neue Klavierauszug er-

reicht seinen Zweck, Alles möglichst leicht für die

Spieler iu geben, so weit es der treu beachtete

Geist de« Werkes nur zulässt, in einem Grade,
das« sich alle Dilettanten Glück wünschen und dem
Einrichter dafür danken werden. Bei einer sehr

grossen Anzahl sehr achtungswerther Musikliebha-

ber wird das Behagliche an der Kunst nicht ge-
fördert, wenn ihnen Schwierigkeiten geboten wer-
den, die sie kaum mit aller Anstrengung einiger-

maassen überwältigen können. An dem, was als

Meisterwerk der Welt gehört, wollen diese aber
auch Theil haben. Wer ihnen Angemessenes, ih-

ren Kräften gemäss und doch «o treu und «chön,

wie es hier geschehen ist, schenkt, so da«« das

Geisteswerk im Wesentlichen nicht darunter leidet,

der hat «ich ein grosse« Verdienst um sie erwor-
ben, ja selbst um die Kun«t, die durch Auafüh-
rung solcher Herrlichkeiten in ihren Seelen immer
höhere Liebe gewinnen mu«a. Diese neue Bear-
beitung der grössten Oper unter allen ist in der
That so leicht und so »chön, das« wir die«e Aua-
gabe auf dem Pianof. aller Liebhaber wünschen
müssen au ihrem Gewinn und zum Gewinn der
Kunst. Wir sind völlig gewiss, dass Behagliche-
re« für Dilettanten, selbst zur Erholung für Musi-
ker, nicht zu geben und nicht su finden ist, denn
e« i«t geistreich und leicht auszuführen. Der Aus-
zug ist mit Liebe und mit Verstand gemacht. Wer
in «einer Familie wahre Musik fördern, Siun und
Lust am Schönen und an der Darstellung desselben
veredeln will, ohne da«« die noch nicht gross ge-
übten Kräfte zu übertrieben angestrengt werden,
der lege «ich diese Bearbeitung zu und erquicke
sich daran. Der Kauf wird ihn nicht gereuen.

IV. IV, J. TomaecJieh Ouvertüre in E«, Op. 58,
eingerichtet für a Pianof. za 8 Händen von
C. F. Pitsch. Prag, bei Marco Berra. Prei.
i fl. 4o kr. C. M.

Dieselbe Ouvertüre zu 4 Händen von W. J.

Tomtuckek. Ebendaselbst. Pr. 48 kr. C. M.
Dieselbe für a Hände eingerichtet von C. F.

Pittch. Pr. 3o kr.

Die Ouvertüre ist vortrefflich, aus einem Gusse,

lebhaft und meisterlich gearbeitet, wie Alles, was
uns von diesem Componisten zu Gesicht gekom-
men ist. Ueberall herrscht männlich würdige Hal-
tung, ein dem jedesmaligen Gegenstände angemes-
senes, ungesucht frisches Gefühl, in nnd aus wel-

chem ein vollgebildeter Kunstgeist so treu und kräf-

tig schafft, dass kein üppiger Auswuchs selbstsüch-

tiger Lust vor innerer Fülle des Echten u. Frucht-

bringenden aufkommen kann. Wo allseitige Kunst-

bildung so viel Mannichfaltige« au« dem Kerne des

Wesentlichen su sieben vermag, wie es dieser Mann
versteht, da ist das Verschmähen blos klingelnder

Tiraden keine Aufgabe mehr. T. gehört offenbar

su den ersten der jetzt lebenden Meister der Kunst,

die zwar geschätzt, aber lange noch nicht genug
geehrt und benutzt werden. Kehrt «ich jedoch in

der Welt nicht Alle« um, so mu«a die Zeit kom-
men, wo aeine Würdigkeit gebührend erkannt und
ihm mit Freude die Stelle angewiesen wird, die

ihm zukommt, ün« wenigsten« wird e« bei seinen

ernst-«innigen, nie klingelnden Schöpfungen wohl
su Sinn. Gelegentlich mehr über diesen Meister,

deasen wir schon in Bekanntmachungen grösserer

Werke rühmlichat gedacht haben.

G. W. Fink.

Nachrichten.
Sirassburg. Theater. In dem am 19. April

«ich endigenden Theaterjahr sind uns mancherlei
hohe Genüsse su Theil geworden. Vor Eröffnung
der französischen Bühne gab die deutsche Gesell-

schaft des Hrn. Weinmüller aa, beinahe lauter

Opern -Darstellungen, vom aa. Mai bis ao. Juli

i834. Neu waren darunter Macbeth von Chelard
und der Kreuzritter von Meyerbeer. Die liebliche

Erscheinung der gefeierten Sängerin Fräul. Louise
Gned unter der Gesellschaft bleibt uns in allen

ihren Leistungen unvergeaslich. Ihre umfangreiche
glockenhelle, starke Stimme machte in unserm gros-
sen Hause (was auf engem Bühnen, wie Prag nnd
Frankfurt, wo man «ich über ihre Stärke beklagte,

der Fall nicht «ein konnte), verbunden mit einet

trefflichen Methode, die wunderbarste Wirkung. Ihre
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nicht zu ermüdende Stimme machte es möglich, die

beiden Rollen der Isabeila und der Alice zu glei-

cher Zeit in der Oper Robert der Teufel tu über-

nehmen. Ihre Coloraluren sind neu und ihre Tril-

ler in Höhe und Tiefe musterhaft. Nachdem sie

ferner mit ungetheillem Beifall die Rollen der Ro-

sine im Barbier, der Sophie iu Sargin, der Donna

Anna in Don Juan, der Myrrha im Opferfest, der

Amenaide in Tancred und der Palmide im Cro-

ciato gesungen hatte, ging sie nach Verona; sie

trat im November in Mailand in dem Theater

della Scala auf, von wo sie nach Bergamo ging.

Die übrigen Mitglieder der Gesellschaft, Frl. Henr.

Podlesky, die Tenoristen Rolland und Brückner

and die Bassisten Kaibel, Kupfer und Haiue un-

terstützten diese Leistungen mit Auszeichnung. Lei-

der war die Nichlerscheinung des für diese Ge-
sellschaft bestimmten Gastes, des Hrn. Kapellm.

Chelard, die Ursache von manchen mißlungenen

Aufführungen. Als Gast erwähnen wir noch des

Hrn. Mager (sonst auch Mayer genannt), welcher

den Leporello sang. Sein Organ ist metallreich,

allein seine Methode für diese Partie zu überladen.

Am i. August eröffnete Hr. Brice die fran-

zösische Bühne. Die noch fortdauernde Krankheit

•einer Frau, geb. Laverge, geu. Desquinlaine, als

erste Sängerin, nölhigte ihn, sie durch Mad. Val-

mont zu ersetzen. Sie besitzt eine biegsame, an-

genehme, nicht sehr starke Stimme, distonirt zu

Zeiten; Mad. Ferrand ist ate Sängerin, Methode

und Stimme sind gut, sie wird in ihrem Fache

überall angenehm sein. Die Herren Julien, erster

Tenorist, und Roy, erster Bassist, sind von der

vorjährigen Gesellschaft geblieben. Als ater Te-
norist ist Hr. Lange (der sich in einem Piospectus

für Sing- Unterricht noch Chiarini und Schüler des

Conservatoriums nennt) engagirt; er hat eine gute

Methode, cum Singen auf einer Bühne wie die

unsrige fehlt ihm weiter nichts, als Stimme, um
mit Orchester-Begleitung auftreten zu könneu. In

Ensemble-Stücken, wo die Tenorpartie durchgrei-

fen soll, wird daher die Lage des Tenors nicht

bemerkbar. — Hr. Lartique, dessen früher (1816)

in diesen Blättern gedacht ist, zeigt sich noch im-

mer als einen tüchtigen zweiten, oft auch ersten

Bassisten. Als Bariton ist ein Hr. Martin ange-

stellt, er besitzt eine gute Methode, allein sein Al-

ter macht ihn für dieses Fach unerträglich.— Un-
ter 5o Opern, worunter i5 in einem, 9 in zwei,

ai in drei, 5 in 4 und a in fünf Akten, waren

(

nur 4 neue, nämlich die Belagerung von Coriulh,

I

Marguerite d'Aujou, Lestocq von bekannten Auto-
' ren, und La Vengeance italienne von dem hier le-

benden Geiger Jupiu, welcher zugleich das Thea-
terorchester dirigirt. Diese Oper, nach einem Vau-
deville von Scribe, erlebte nur 3 Vorstellungen,

wozu das für a Akte zu sehr gedehnte Gedicht
nicht wenig beigetragen hat. Was die Composi-
tum betrifft, so erkennt man wohl den gewandten
Geiger in der durchgängig gut geschriebenen Vio-
linpartie, allein die Miltelslimmen sind leer und
die Erfindung enthalt wenig Ausgezeichnetes. Die
Ouvertüre ist zu dem Gegenstande unpassend, eine

< sehr starke Instrumentation, die keine Idee aus

! der Oper selbst bringt, sondern eiu Thema, das

nach einem entsetzlichen Lärm, durch ein Trian-
gelsolo, wieder zu dem ersten Bilde zurückführt.

Der Einleitungs-Chor ist gut geschrieben; darauf

j folgt ein ermüdend langes Duett zwischen Laura

j
und Julia, dann eine Arie des Sgrimazzi, worin
ein \ Takt hineingezwungen ist, ferner eiu Ter-
zett mit ausserordentlicher Instrumentation} darauf

folgt das Finale des isten Akts, welches einige

gute, aber zu lang gehaltene Motive enthält. Ein
canonisch gehaltenes Quintett ohne Begleitung im
zweiten Akt fiel gäuzlich durch ; dann eine sehr

schwierige Arie der ersten Säugerin, äusserst un-
dankbar für die Stimme; sie lässt kalt. Nach
mehren lärmenden Nummern folgt eine Art Ro-
manze, sie enthalt einen schönen Gesang und wirkt

wohlthälig auf das Ohr, allein der Genuss dauert

nicht lange; plötzlich tritt ein Allegro mit Trom-
mel und Becken ein, so dass man am Ende der

Oper wie betäubt aus dem Theater geht.— Das
übrigens zu streng und hörbar ausgedrückte Urtheil

über diesen ersten Versuch scheint die Aufführung
1 anderer neuer Opern hiesiger Cumponisteu, wie:

Gustav VVasa , die falsche Johanna d'Arc und die

Königin der Sarmaten, welche angezeigt waren,

verdrängt zu haben.

Concerte. Hr. Artot, welcher sich erster

Geiger S. M. des Königs der Belgier nennt, hat

sich mehre Male uud in nichts anderm, als in

Variationen seiner und Paganini's Composition hö-

ren lassen. Es ist daher schwer , seiu eigentliches

Talent zu beurtheilen, welches stark an Charlata-

nismus grenzt. Seine Bogenführung ist übrigens

musterhaft. —- Am i4. März gab der obenge-

nannte Hr. Jupin Concert, worin er sich in meh-
ren Composilionen an Gehalt des Tones und ru-
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lu'ger Ausführung Hrn. Artot überlegen zeigte;

auch «eine Frau, geb. Kuttner, spielte anf dem
Pianoforte Variationen von Czerny mit vieler Net-
tigkeit und Geschmack.

Leipzig, (ßeschluss.) Wir sind noch die Ue-
hersicht der vorgetragenen Gesänge schuldig. Frl.

Heur. Grabau satig: Scene und Arie aus Mozart'*

Titus „Ecco il punto, o Vitellia"; aus Zclmira v.

Rossini: Eccolo. A voi 1'afRdo; Duett aus Serai-

ramis mit Hrn. Bode; Arie aus Titus: Deh per

questo; Scene und Arie von .Beethoven: Ah, per-

fido; Scene und Arie aus Cosi fan tutte; Duett

von Mercadante mit Hrn. Bode; Sehnsucht von
Schiller und A. Rombeig; Arie aus Nitocri von
Mercadante; Scene und Arie aus Crociato von
Meyerbeer. — Dem. Grabau wählt sich ihre Ge-
sänge selbst; alles Uebrige wählt der Musikdir.,

Hr. Aug. Pohlens. Mad. Johanna Schmidt sang:

Scene und Arie von Weber: Misera mcl; Duell

mit Hrn. Schmidt aus Zemira und Azor: Weh
mir!; Scene und Arie aus Sargiuo: Gran Dio!;

Scene und Arie aus Fidel iu . Abscheulicher!; Duett

mit Hrn. Bode aus dem Templer vou Marschncr:

Erkenne mich; Alceste in der Jntroduction der

Oper von Gluck ; Julia mit Scene im ersten Fi-

nale der Vestalin; Ario aus Titus mit obligater

Clarinelle.

Ensemble-Gesänge : Erstes Finale aus Oberon

von C. M. v. Weber; Chor aus Titus; erstes Fi-

nale aus Wilh. Teil; Preis der Harmonie, J. J.

Rousseau's Lied in 5 Töucn, harmonisch ausge-

führt vom Abt Vogler, mit deutschem Text von

Meissner (welches den Beweis liefert, dass es in

solcher Gestalt eben nicht möglich ist); Missa so-

lemnis vou Naumann ; Gloria aus No. a der Mes-
sen Cherubin i*s; Quartett aus Rossini's Elisabetta:

Osscrva come csulta; Schlusschor aus Spohr's Ze-

rn üc und Azor; Terzelt aus Zelmira, gesungen

von Fräul. Grabau, Mad. Schmidt und Hrn. Bode;

erstes Fiuale aus dem Wasserträger ; drille Hymne
von Beethoven; Inlroduction des ersten Aktes der

Alceste von Gluck; mehre Nummern aus Lodoisca;

erstes Finale aus der Vestalin; zweites Finale au«

Wilh. Teil, worin der Thomanerchor sich rühm-
lichst auszeichnete und was überhaupt vortrefflich

vorgetragen wurde.

Die beiden Benefiz - Concerte unserer beiden

Sängerinnen waren besucht; sehr gefüllt das Con-
cert der Dem. Grabau, dem nichts zu wünschen
übrig gewesen wäre, als dass die Concertgeberin

nicht zu viele Mühe damit hätte haben mögen we-
gen Unpässlichkeit , so dass das angekündigte erste

Finale aus Figaro, so gut als es sich in der Schnelle

thun liessj ersetzt werden musste. Im Concerte

der Mad. Schmidt liess sich auch ihr Gemahl,
Musikdirect. in Halle, gemeinschaftlich mit Hrn.
Winter in einer Concertante für a Violinen von

Spohr und in einem selbst componirten Potpourri

mit Beifall hören. In beiden Beneficeu waren die

Gesangslücke gut gewählt und wurden von den

Concerlgeberinnen vortrefflich vorgetragen.

Die a letzten Abonnement-Concerte schliessen

wir hier gleich mit an: Im igten, am 3. April,

saug Mad. Schmidt: „E Susanna non vien!" mit

voller, schöner Stimme und mit verdientem Bei-

fall. Hr. Heinze blies ein Coucertino von C M.
von Weber gleichfalls beifällig. Ihm folgte ein

Quartett aus Mozarts la villaneUa rapita und die

Pregliiera aus Moses von Rossiui. Der letzte Th.
brachte die viel gewünschte letzte Symphonie Beet-

hoven 's mit Chor, deren Ausführung dem - Vereine

alle Ehre machte. Im aosten wurde am 9. April

Handels Samson besonders in den Chören vor-

trefflich und übrigens so gut gegeben, als es mit den

gegenwärtigen Mitteln nur erwartet werden durfte.

„Ist denn aber auch alles Verzeichnete voll-

kommen gut gegangen? 4' — Diese Frage ist wohl
an allen Orteu und Enden vollkommen überflüssig.

Schon geringfügige Umstände greifen nicht selten

in Kunsllcislungcn störend genug ein. Wenn aber

Hindernisse eintreten, wie hier im Laufe dieses

Winters, so müsslen ja geradehin Wunder ge-

schehen, wenn jene ganz iiuküusllcrische Frage mit
Ja beantwortet werden könnte. Wer rücksichtslos

nur immer das Höchste und Beste verlangt, erhält

nolhwendig viel weniger , als er von nicht entmu-
tigten Kräften erhalten haben würde, wenn ei

in seinen Forderungen nur etwas menschlicher ge-

wesen wäre. Ich bin lange in dieser Stadt und

habe sie lieb. Unser Publikum ist gerecht und
billig. Leider sind aber auch hier etliche Par-

teiungen entstanden. Da lernt mancher sonst auch

gebildet Gulmüthige mitreden , was er vor seinem

Gewissen kaum verantworten kann. Man höre den

Zusammenhang der Dinge und urtheile selbst. Un-
sere vieljährige, mit Recht sehr geschätzte Concert -
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sängerin , Fräulein Henrielle Grabau , war diesen

Winter öfter unwohl und heiser. Trotz dem lang

aie Vieles höchst ausgezeichnet. Frau Johanna
Schmidt, die früher uns und Andere mit ihrer

vortrefflichen Stimme so erfreute, das« sie für die-

sen Winter hier auf l o Coiicerte angestellt wurde,
musste oft in Lagen singen, die es bewundern las-

sen, dass sie es so vermochte, wie sie es that. Ihr

ehr junger Sohn lag nm Scharlachfieber krank.

Die Mutter, selbst noch nicht völlig erholt von
einer den ganzen Sommer dauernden Krankheit,

pflegte deunoch das Kind und war nicht selten an

Leib und Seele leidend. War dies nicht, so war
ihr Gesang sogleich ein ganz anderer, obgleich

auch in den schlimmsten Umständen so, dass viele

Städte ihn doch gepriesen haben würden. Da
musste nuu manches Eingeübte, oft Bedeutendes,

den Tag vor der öffentlichen Aufführung umgeän-
dert werden. Unser diesjähriger Tenorist, Herr
Schmidt, ein fleissiger Studiosus mit schöner Stim-
me, allein, da er Musik nur ah Nebensache aus

Liebhaberei trieb, ohne so viel Sicherheit und
Schule, dass er hiesigen Ansprüchen halle genü-
gen können. Wie wäre diess vollends bei oft

schnellem Wechsel der Gesangslücke möglich ge-

wesen? Hr. Bode, Bassist, trifft, hat viel und
schöne Geläufigkeit, allein Stimme und Metbode ge-

fiel nicht Allen. Ob wohl unter solchen Umständen
der beste Musikdirector etwas thun kann, was alle

Ansprüche befriedigt? Namentlich muss ein be-

sonderer Fall angeführt werden. Es wurde das

Opferlied von Malthisson und Beethoven verlangt

und gegeben, ein Gesang, den ich in meinem Le-
ben noch nicht vollkommen gehört habe, so ein-

fach er auch Manchem acheinen mag, der nicht

genauer hinsieht. Die Singpartie ging ganz gut.

Allein cum Unglück war einer der angestellten

Clarinettisten plötzlich erkrankt; ein Anderer musste

blasen. Bekanntlich wollen die Blasinstrumente nur
hingehaucht »ein, soll es wirken. Der Stellvertre-

ter blies aber recht handfest zu. Das war freilich

nicht schön und gab einen Stich, der sehr übel

empfunden wurde. Kann denn aber der Musik-
dir. etwas dazu? Der Bläser war nicht der Rech-
te !— Wahrhaftig, unter solchen Umständen ge-

hörte eine Thitigkeit dazu, um noch so gut durch-
wie ea wirklich möglich gemacht wurde,

sich auch Hr. Musikdir. Pohlenz bis gegen das
Ende des Jahres i<834 in seiner ojährigen Thätig-
keit als Dirigent des Concerts immer erfreute, was
sich durch schriftliche Documente erhärtet, als eine
Missbilligung verdient hätte, welche mit dem ihm
diesmal zu Gebote stehenden Mitteln in keine Ue-
bereinsümmung gebracht werden kann. So ist uns
denn die Sache bis jetzt noch ein wahres Räthsel,
und wir gestehen nur, dass sie uns weh thut.

In der letzten Woche des Aprils ist Frau
Schröder- Devrient wieder hier angekommen und
entzückt uns von Neuem durch ihre echt geistrei-

chen Darstellungen.

Das Uebrige nächstens.

Kurze Anzeigen.

Erinnerung an Marienbad. Walzer für das

Pianof. allein von Louii Spohr. 89. Werk.
Wien, bei Tob. Haslinger. Pr. 1a Gr.

Ein völlig eigentümlich, harmonisch oft un-
erwartet gewendetes, ausgeführtes Musikstück im
Walzerrhythmus mit zwei eben so ausgeführten
Trio's, zwischen welchen sich der Hauptsatz wie-
derholt, von dessen eigenen Führungen Klavier-
spieler sich angezogen fühlen werden. Ob die-

ser Walzer gerade die Füsse so elektrisirt, wie
die folgenden, überlassen wir den Tanzlustigen.

Es sind nämlich

:

Elisabethen - Walzer für das Pianof. allein —
von Joh. Strause. 7 istea Werk. Ebendaselbst.
Pr. 16 Gr.

Sie sind Ihrer Königl. Hoheit der durch-
lauchtigsten Frau Elisabeth Louise, Kronprinzes-
sin von Preussen, gebornen Königl. Prinzessin
von Baiern n. z. w. gewidmet. Wer kennt nicht
den viel genannten Johann und seine Walzer?
Wir würden verstummen, auch wenn wir aie

nicht hübsch fanden, denn wir Unzen nicht und
lassen gern Jedem daa Seine, wie billig. Zum
Glück begreifen wir, dass alle sechs Stücke recht
hebend für die Füase sind, und schliessen mit
Respekt.

Lripüg, bei BreÜhopf und Härtel, Redigirt von G. W. Fink unter eeiner Verantwortlichkeit'
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den I3tea Mai. N=. 19. 183 5.

lieber da* [/inregende in der Kunst in Bezug auf
die Andeutungen über das Behagliche,

Von G. W. Fink.

D bs Behagliche im Leben wie in der Kunst kann

durchaus keine besondere Galtung bilden, sondern

es herrscht, wo es einmal vorhanden ist, in jeder

Gattung als liebenswürdigo Eigenschaft durch das

Ganze, empfehlend wie ein ehrliches Gesicht. Das

Wohllhuendc desselben wirkt in wesenhaft treu

festgehaltener Darstellung eines Gegenstandes, der

das Ueber- und Verputzen nicht lieben kann, weil

er ungeschmückt und rein an sich viel schöner ist,

als er durch jeden unnützen Schmuck würde, der

hinzugethan werden könnte; es lebt in anspruchlos

redlichem Befolgen der Gesetze der Vernunft und

also in einer Liebe, die sich innig mit Gedanken

und EmpGudung in die Wahrheit der Sache ver-

aenkt, ohne dafür irgend etwas zu verlangen, als

das Hingeben u. Daistellen selbst. Vernunft kennt

keine Eigensucht, ist viel zu wesenliaft, als dass sie

je irgend einen Schein blos vorgespiegelten Reich-

thuras gellend machen könnte; das Ding, das nicht

ist, die Lüge, flieht vor ihr. Sie thul nicht über

ihr Vermögen, und was sie thut, ist ganz und

gern gelhan. Ihr Ziel ist Wahrheit uud Recht,

die sie als Förderer allgemeiner Glückseligkeit liebt.

Darum ist sie ohne selbstische Anmaassung, ohne

jene unreife Arroganz, die entweder verwundet oder

dumm macht durch Verblüffung. Es ist treue Gc-
•innung, mit frischer Lebenskraft verbunden, die

nicht da« Ihre, aondern das Ganze vor Augen hat.

Sie thut nicht mehr und nicht weniger, als was

sie eben soll, was Wahrheit und Recht mit sich

bringt. In dieser treusinnigen Umsicht gedeiht das

Einzelne am schönsten und dadurch das Allgemeine

zugleich, da« sich im Genas« des abgerundet Einzel-

nen wesenhaft gefordert und behaglich genährt fühlt.

Darin mius also das Anregende von seihst lie-

gen. Wie die Sonne belebt und der Mai erquickt,

57 .Jakri.»«.

so kräftig und so still zugleich regt freudevoll die

Liebe der Vernunft des Menschen Innerstes an. Ea
halle etwa« allgemein Beglückendes, Wenn es nicht

auch Gefangnisse gäbe, wohin kein Morgenstrahl

und kein Mai dringen. Wa« geht da« Licht die

Finsterni«« an? Und in der Nacht erheben sich

die wilden Thiere und brüllen nach Raub. Ob
solches Gebrüll nicht auch anregt, ist keine Frage.

Wo nur Schrecknisse und Fürchtet lichkeitcn anre-

gen, da ist es Nacht. Die Diebe brechen ein und
stehlen. — Man hat ein Sprüchwort, wie Beel-

zebub seine Grossmutler kitzelt. Man wird «ich

auf das Kunststück doch besinnen? Anregend ist

es gewiss, nur sollt' ich meinen, war's nicht son-

derlich behaglich, am wenigsten für die Gro«smut-
ter. — Ich weis« wohl, das« e« derb kommen
muss, wo derbe Nerven sind : aber auch die derb-

slen sind doch noch Nerven! Die Ofengabel für

solchen Gebrauch ist ein höllischer Einfall.

„Was soll man denn aber machen, wenn Al-
les abgemattet, leer gesorgt und bis zur Gleichgül-

tigkeit abgestumpft ist? Mus« man da nicht zu

ausserordentlichen Mitteln greifen, das« nur der

Schlaf vertrieben wird?" Wer ao weit gekom-
men ist, thut am Besten, er schläft. Mit dem
Schreckenslärm macht ihr die Annen vollends

wüst und wirr, verderbt ihnen durch eure Ge-
spenster die Nacht und den folgenden Tag mit,

das« «ie immer leerer und dumpfer werden. Nun
weiss ich, da«« Menschen, die «ich selbst meinen,

keinen Rath brauchen und eigentlich auch keinen

wollen. Darum posaunt und laut euch ausposau-

nen, haltet ihr e« für klug; seid aber dennoch

gewiss, das« ihr euern Lohn dahin habt und da««

e« euch vergolten werde. Gibt es doch keine

Macht, die die Seele tödten kann! Wie solltet

ihr «ie niederblasen ? — Ich halt' einmal die

Hoffnung nicht mehr lieb; «ie war mir eine trü-

gerische Fei geworden, die mir das Herl mit zu

19
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viel Leichensteinen angefüllr. Da trat ein Glanz

mir nahe, der sprach: Wie kannst Du auf Ver-

gänglichkeiten bauen? Zwei Dinge sterben nicht;

das ist Vernunft und Gott. Und darum hoffe ich

wieder. Das Rechte muss bestehen. Ein Unglück

für die Menschen, wollen sie es eine Zeit lang

nicht. So verhält es sich auch mit der Kunst.

Fasst sie der Mensch mit Vernunft, wie er soll,

«o werden auch ihre Anregungen forderlich, be-

haglich und Glückseligkeit bringend sein. Fasst

er sie falsch , so regt ihn nur das Eitle an. Man
kann aber nicht Trauben lesen von den Dornen

und Feigen von den Disteln. Viele haben sich

zerlärmt und vereitelt. Darum hören sie nicht,

was sie sollen, und ihre Anregungen sind falsch

und vertaumelnd.

Dennoch muss man auch Jedem, was ist, aeine

Gerechtigkeit angedeihen lassen; et wäre nicht,

wenn es ganz grundlos wäre. " Auch die Strafe ist

nicht grundlos. Die Menschenwelt braucht immer
ihre Füsse; sie geht: nur nicht immer höher und

nach dem rechten Ziele. Das gibt andere Wün-
ache und Bedürfnisse; für das Beständige steht sie

nicht hoch genug. Man gewöhnt sich an das Beste,

waa man hat. Es regt nicht mehr frisch genug an,

weil das Anregende desselben zur Gewohnheit ge-

worden ist. Wir wollen ein Beispiel geben. Mo-
zart'a Concerte sind meist anerkannte Meislerstücke

voller Geist und echter Musik. * Wie Viele haben

sich ihrer erfreut 1 Fragen sich aber bei Weitem
die Meisten auf ihr Gewissen, ob sie ihnen noch

behagen, so werden sie nein antworten müssen,

ob sie ihnen gleich den Geist nicht absprechen.

Woran liegt das? Sie sind uns zu bekannt; wir

nehmen uns vor diesen guten Freunden nicht mehr
zusammen ; das Anregende derselben hat sich durch

den häufigen Gebrauch abgetragen, wie ein Kleid,

dem der Modeschnitt fehlt. Die Jugend, die sie

nicht kennt, vermisst den Reiz der erhöht brillau-

ten Bravour, welche die Zeit über das Echte der

Kunst gesetzt hat. Ein gewisses Prunken ist jetzt

zur Notwendigkeit geworden. Der Reiz der Neu-
heit und des Zeitgemässen mangelt; darum lassen

ne — zu ruhig. Es ist daher eine dankenswerte
Mühe, wenn tüchtige Meister neuerer Zeit sie im
Glänzenden der Zeit naher gebracht haben. Hän-
del'* Meisteroratorien würden ohne neue Zuthat

und Zusammensetzung dasselbe Schickaal haben,

wenn auch aelbst Beethoven bekennt, viel vou

ihnen gelernt zu haben. — Das Neue hat zum

Mindesten den Reiz des Neuen, in dem ein neues

Geschlecht sich bewegen lernen muss. Hat man
.schon auch am Gehenlernea seine Lust, wie viel

mehr am Springen! Die Freunde setzen gern zu
viel sanguinische Hoffnung hinein, was auch eine

Zeit lang frisch erhalt.

Ist also das neu Anregende auch in der Kunst

durchaus nothwendig und naturgemäss, so wollen

wir es nicht verkennen, noch ihm sein Recht ver-

kümmern, und wollen freudig mit, so weit es Recht

ist. Nur wollen wir uns selbst zurufen: Nehmt
euch vor Sumpf und Wasser in Acht. Es ist nicht

Alles festes Land und nicht jeder Weg der rechte,

der zum Ziele führt. Ea könnte sonst Mancher
bedeutend neu ankommen. — Neues muss kom-
men, wie neue Zeiten und Geschlechter. Nur seid

nicht so unschön und zieht ea bei den Haaren her-

an, wie der hässlich eifersüchtige Mohr; nur stop-

pelt euch nicht aus fader Eitelkeit mit nutzlos kin-

discher Mühe etwas zusammen, was doch nichts

weiter, als ein armes Potpourri ist. War' mancher
Neuherr nicht ein eitles Kind, er wäre nicht halb

so nen und dennoch desto neuer. Auf dem Kopfe

kann man stehen: doch wird's nicht lange wäh-
ren, so steht man wieder auf den Beineu, wenn
man nicht auf dem Rücken liegt. Darum rathe

ich: Nur nicht eitel, liebe Herren! Die Kunst
steht höher.

Nachrichten.
Fortsetzung der Herbatopern in Italien u. «. uf.—

Anfang der Karnevale- Stagione.

Sardinien.
Cagliari. Der bekannte alte Buffo Ran-

fagna leitete in dieser Hauptstadt die junge Sänger-

truppe, als da sind: Die beiden jungen Schwestern

Brambilln aus Mailand (die älteste Schwester singt

dermalen auf dem Pariaer italienischen Theater),

der Tenor De GaUis, der Bassist Rigamonti u. *. w.

In Donizetti'a Furioso gefielen Mos die Duette zwi-

schen Ranfagna und Rigamonti und zwischen Lei-
terin und der Brambilla, nebat ihrer Schluasarie.

Sassari. Die Anna Bolena eröffnete die Sta-

gione mit Glück. Vor Allem gefiel der Tenor
Strazza, der aogar vou den hiesigen, nicht leicht

in Enthusiasmus gerathenden Zuhörern nach seiner

Arie im aten Akte auf die Scene gerufen wurde.

Die Prima Donna Barbieri hat eiue schöne Stimme,
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nicht üblen Gesang und keine gute Aussprache 5 die

Righini, etwa» mehr als Anfängerin, verspricht in

jeder Hinsicht recht brav au werden» Auch der

junge Bassist Berini läsat hoffen. In Rioci's Chiara

di Kosenberg that sich auch' der Buffo Poggiali ab)

Michelolto hervor, und in der darauf gegebenen

8traniera machte siel» die Barbieri weit mehr Ehre

ah zuvor. Im Ganzen haben also alle drei Opern

Glück gemacht. »j

Piemont und Herzogthnm' Genna."'

Turin (Teatro Carignano),^Ehemals, wo es in

Italien sowohl eigene Theater als Stagioni für die

ernsthafte u. komische Oper und, vortreffliche Buffi

gegeben hat, gab man gewöhnlich in den grossen

Theatern die Opere serie und in den kleinem die

Op. buffe. So z. B. hier das grosse Thealer (Tea-

tro regio) und Carignano; in Mailand die Scala und

Canobbiana (welches letzlere im Vergleich mit dem
ersten Tealrino, Theaterchen genannt wird, obwohl

es so gross als die grösslen im Ausbinde ist); in

Neapel S. Carlo und Fondo; in Rom Tordinone

und Valle. Seit geraumer Zeit aber sind die Opere

bulle immer seltener und die Dolche, Giftbecher

und Meuchelmorde dafür häufiger geworden. Nun
gibt man komische Opern auf S. Carlo und der

Scala, sogar im Karneval; tragische Opern auf

Valle, Fondo u. s. w. und bei uns auf Carignano,

wo wir nun die Parisina als dritte Herbstoper hör-

ten. Nach Zaiupa sab man ihreu Fall voraus ; al-

lein die Roaer-Balfe und Konconi hielten sich so

wacker, dass auch dieser Oper nicht der Beifall

versagt wurde.

ALe&sandria. Die Norma machte am ersten

Abende Piasco, weil die Corri-Palloui anfangs der

Titelrolle nicht gewachsen war,« in der Folge ging

ea besser und sie wurde nebst der Maldolli (Adal-

gisa) in jeder Vorstellung beklatscht.

Genua (T. Carlo Feiice). Ricci's neuere Op.

buffa : Eran due or son tre, folgte auf den Furioao

und fand auch hier eine günstige Aufnahme, wozu

die Vial und die beiden Buffi Cambiagio und Sca-

lese das Meiste beitrugen.

(T. S. Pier d'arena.) Nach dem Furioso gab

man Rossini's Torvaldo e Dorlisca und Donizetli's

Elisir. Die Smolenschi, der Tenor Canali und der

Bassist Jourdan (der noch unlängst Koch gewesen

•ein soll) erhielten sich fortwälirend in der Gunst

der Zuhörer, und derBuffo Maver vertheidigte sich

nach Kräften. Eine gewisse Caremoli betrat in den

Ca pule Ii e Montecchi in der für Mezzo-Soprano
geschriebenen Rolle des Romeo zum ersten Male
die Bühne. Da ihre Contrallstimme keinen grossen

Umfang hat, so rauss(e der ganze Part darnach

eingerichtet werden ; nun fehlt es dieser Stimme
auch an Starke und ihrem Gesänge an Kunst, folg-

lich wird das allerbeste sein, wenn die Caremoli

beide auszubilden trachtet.

Der Ritter und Freiherr Paganini (il Cava-
liere Barone P. nennen ihn öffentliche Blatter) gab

hier in seiner Vaterstadt am 5. Decbr. eine mus.

Akademie; man denke sich den Naüoualenthusias-

mus! (S. auch Parma und Piacensa.)

Heraogthum Modena.
Moderia (Teatro Ducale). Die Anfängerin Cle-

und Altchorden (a IIa Malibran) debutirte in der
Sounambula in der Rolle der Amina mit ziemlich

starkem Beifalle ; Schade, dass sie keine gute Action
hat. Der junge Tenor Spech, der eine schöne und
kräftige Stimme besitzt und gar nicht übel singt,

erwarb sich ebenfalls Ehre, besonders in seiner

Arie im aten Akte. Noch mehr gefiel die Maz-
zoni in Morlacchi's Tebaldo ed Isolina, wo sie den
Conlraltpart des Tebaldo sang, in dieser Manner-
rolle auch eine bessere Action hatte und jeden
Abend auf die Scene gerufen wurde; ihre Ro-
manze „Curo suooo lusinghier" machte Furore.
Die Genlili-Bonura, die eine gute Geaangschule
hat, glänzte nicht als Isolina, vielleicht war aie

unpässiieh.

Mirandola. Im Furioso, worin besonders Hr.
Placci und seine Gattin, eine geb. Schuster, Bei-
fall fanden, sang eine Anfängerin und Seconda
Donna, Namens Adelaide Fanluazi, die vielleicht

werden kann.

Herzogthum Parma.

Parma. Paganini, der in's Vaterland anrück-

gekehrt, sich hier die Villa Gajona angekauft, gab
am ü. Novbr. im Theater ein Concert für die

Stadtarmen. Die hiesige Zeit, sagt hierüber ganz

kurz: „Menge der Zuhörer, Ueberraschnng, Bei-

fall stiegen aufs Höchste."

Piacenxa. Paganini gab hier am 10. und

13. Decbr. zwei Concerte (letzteres für die

armen); der Beifall war jederzeit

(ForUeUung folgt.)
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Dresden. Sonntags, <!. 5. April. Zum ersten

Male „Lealocq", Oper in vier Acten von Auber.

Was ich bisher von diesem Componisten hörte,

war nie ganz geistlos, obgleich er in der Stummen
von Porlici seinen Culminationspunkt erreicht zu

haben und allmählig herabzusinken scheint, da in

allen nach der Stummen geschriebenen Opern un-

zählige Reminiscenzen aus dieser, in Harmonie,

Stimmenfübrung, Inslrumentation, ja ganze Perio-

den Melodie vorkamen. Der Text, allerlei derbe

UnWahrscheinlichkeiten abgerechnet, passt eigent-

lich weit besser zu eiuem Schauspiele, da eine po-

litische Verschwörung der Gegenstand ist. Nun
kommen zwar Liebe, Hass, Schreck und Rach-

sucht, lauter Empfindungen, die musikalisch dar-

stellbar sind, vor, allein so sehr mit politischer

Farbe tingirt, dass man sich immer bewusst wird,

die Musik sei nur hierher geliehen, aber nicht ei-

gentlich hier zu Hause. Gin Duett ist originell.

Andere Sätze, angenehm an sich, kommen unter

veränderten Formen schon im Maurer und Schlos-

•cr, Fra Diavolo u. a. w. vor. Die Aufführung

war gut. Eine russische Dame sagte mir, zu der

Zeit der Kaiserin Elisabeth seien Männer u. Frauen

am Hofe russisch, keiuesweges aber in der Mode-
tracht aus Ludwigs XIV. von Frankreich Periode

gegangen. Ich gestehe meine Unwissenheit über

diesen Punkt, bekenne aber, dass das gewählte Co-

stume so französich treu war, dass es an Karrika-

tur grämte und die Schauspieler wahrhaft entstellte.

Die Oper fand nur massigen Beifall.

Sonntags, d. la. April. Palmsonntag. Das

alljährliche Oratorium zum Besten des Fonds der

Wittwen und Waisen der Königl. musikalischen

Kapelle fand auch diesmal wieder an obbenaun-

tem Tage im grossen Opernhause Statt, und e«

war dazu „Jephta", Oratorium von Handel, mit

Instrumentation vom Hrh. v. Mosel in Wien ge-

wählt worden. Ausser den Sängern des Theaters

und der katholischen Kirche hatten noch mehre
Mitglieder der Dreyssig'schen Singakademie und

die Singechöre der prostantischen Kirche, so wie

ausser den Kapellmusikern mehre Musiker des

Königl. Artilleriemnsikchores, so wie des Hrn.

Stadtmusikus Zillmann Theil genommen. Gegen

die Ausführung liess sich nichts sagen. Leber die

Wahl werde nur bemerkt, dass, obgleich „Jephta'*

gute Fugen und einige schöne Chöre besitzt, das

Ganze doch nicht zu Händel'« besten Arbeiten ge-

hört, insofern nämlich die Arien wenig Inter- I

esse haben. Aber die besten Fugen und schöne

Chöre allein übertragen doch nicht den sehr ver-

alteten Styl und die oft sehr tief an der Erde hin-

fliegende Phantasie. Für jene Zeit war das Werk
vortrefflich, warum «oll e« denn aber 78 Jdhr

spater — e« i*t nämlich nach Gerber im J. 1757
geschrieben — auch jetzt noch dem so sehr fort-

geschrittenen Geschmack und der ganz Andere«

verlangenden Phantasie angemessen sein? Diese

Forderung oder die Behauptung, dass es so sein

müsse, ist unnatürlich, einseitig und ungerecht.

Unnatürlich — denn kein vernünftiger und un-
parteiischer Beobachter wird läugnen können, das«

die musikalische Composilion auch in der Auffas-

sung und im Ausdruck des Textes, ja selbst in

der Wahl desselben, eine ganz andere ist, al« zu

Händel'« Zeit. Einseitig, denn man sieht nicht

ein, warum nicht auch aus der Periode des Pa-
laeslrina, Marcello u. A. Werke gewählt werden.

Ungerecht endlich, denn eine Menge seit Händel
verstorbener und unserer Zeit viel näher stehen-

der Componisten haben treffliche Oratorien gelie-

fert, die an Gelehrsamkeit den Händel'schen völ-

lig gleich und an Reichthum der Phantasie, an In-

nigkeit und Wahrheit unendlich höher stehen. Sol-

len deren Arbeiten, so wie die von Palaestrina und
Marcello im Staube modern, weil zwischen ihnen

Händel und Bach gelebt haben? Nein, jede Zeit

hat ihr Recht nnd die besten Werke ihrer Künst-

ler haben eben ein solche« auf die Achtung der

Mit- und Nachwelt. Homiliu», Wcinlig, Naumann
und Schuster haben herrliche Werke im Orato-
rienfache geschrieben, man laue die«e mit jenen

ältesten und ältern Componisten abwechseln, so

wird man allen gerecht werden, wogegen da« Be-
harren auf der Bach- und Händel'schen Periode

zu einer Einseitigkeit führt , die nur mit Lauigkeit

und Indifferenz des Publikums zum Schaden des

Zwecke« endigen kann. Ob übrigen« eine Düe-
ction nicht auch berechtigt «ei, Oratorien von le-

benden Künstlern aufzuführen, ohue sich dar-

um zu kümmern, ob diese oder jene Eitelkeit

dieses oder jene« Componisten dadurch verletzt

wird , darüber kann unter Vernünftigen gar kern

Zweifel «ein. Wa« hat denn die Kunst mit der

Eitelkeit der Componisten zu schaffen, und wel-

che einsichtige Intendanz wird «ich an das Weid-
fpriichlein „figulus figulum odit."* kehren? Was
gut ist, ist werth, gehört zu werden; so gebietet

Kunst und Vernunft, und da man nicht alles auf
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einmal hören kann, so gebietet die Billigkeit, mit

Aellestem und Alten, mit Neuerm und Neuesten

zu wechseln. In dieser Hinsicht wäro eine ver-

ständige Nachahmung der Pariser Concerte, wo
Stücke aus drei Jahrhunderten gegeben werden,

eben so interessant als lehrreich, zumnl wenn man
zur Erklärung in einem gelesenen Blatte ein kur-

zes Programm vorausschickte. — Den Beschiusa

machte Beethoven's achte Sinfonie in Fdur. Ein

herrliches Werk, eben so originell als melodiös;

ja man möchte mit einem fast veralteten, aber

doch sehr bezeichnenden Ausdruck sagen, der fin-

stere, um Niemanden sich kümmernde Componist

sei hier ordentlich galant worden. Die schwierige

Ausführung war vortrefflich zu nennen. —
C. B. von Miltitz.

Bremen , im April i855. Wir haben in

unserm diesmaligen Berichte die mua. Leistungen

des ganzen verflossenen Winters zusammenzudrän-

gen und werden uns der Kürze befleissigen, da

wir recht viel zu erwähnen haben werden, wenn

gleich der grosse Haufe über Mangel an Musik

schreit, weil sich das Theater aufgelöst hat und

wir daher denjenigen, welche allerdings vom Stande

der Musik nur durch die Oper urtheilen, weiter

keine Freude gewähren können.

Zunächst müssen wir denn referiren, dasa sich

unsere Abonnements-Conccrte nicht allein auf der

begonnenen Bahn erhalten, sondern einer immer
höhern Vollendung möglichst entgegen arbeiten;

denn bei dem Mangel einer Kapelle, oder sonsti-

ger von obeu herab kommenden Unterstützung, ist

es gewiss ein achtungswerthes Unternehmen, ge-

rade durch eine solche Vereinigung die wackersten

Künstler zu verbinden, durch aufmerksame Pro-

ben das individuelle Streben zu einem schönen Gan-
zen zu bilden und so ein Ensemble herzustellen,

wie es vielleicht bei manchen Kapellen nicht ge-

funden wird. Wir wollen damit nicht gesagt ha-

ben, dass wir Alles und Alle für unverbesserlich

hielten , dass nicht manche Mängel fühlbar wären,

oder dass dieser und jener auf seinem Instrumente

nicht noch mehr leisten könnte, sondern vornehm-
lich loben, dass ein guter Geist AUe belebt und

dass unser vortrefflicher Riem darum sehr grosse

Verdienste hat Die Sinfonieen werden in der

That mit Liebe und Aufmerksamkeit executirt und

vom Publikum mit der grössten Theilnahme auf-
|

genommen. Ausser 6 Nummern von Beethoven

sind noch vier von Mozart, Maurer, Kalliwoda

und Spohr gemacht, so wie mannichfaltige Ouvert.

u. A. zum Somraemachtstraum u. zu den Hebridcn v.

Mendelssohn - B. (mit ungelheiltem Beifall), dessen

neuestes Octelt (den Zuhörern »um ersten Male

nicht fasslich , aber den Spielern unendlich Werth),

und vornehmlich die Musik von Egmont, mit er-

läuternden Bemerkungen auf dem Concertzellel, wo-

bei Mad. Mühlenbruch mit hinreissendem Vortrage

die Lieder des Clärchen sang. Diese ausgezeich-

nete Sängerin hat uns, nach einer überstandenen

bedeutenden Unpässlichkeit, überhaupt durch ihre

Leistungen unendlich erfreut, wovon wir unter an-

dern noch die schottischen Lieder v. Beethoven u.

die allemanniachen Lieder von Pixis, ausser mehren

grossen Concert-Arien , erwähnen wollen.— Eine

sonst so treue Stütze unserer Concerte, Fräul. Ma-

rie Grabau, haben wir in diesem Winter, leider

Krankheita halber, entbehren müssen, und es würde

uns diese Lücke manchmal recht fühlbar gewor-

den sein, wenn nicht eine schätzbare Dilettantin

uns durch ihre imponirende Altstimme einige Male

erfreut hätte, worunter wir namentlich die schö-

nen Soli aus Samson, durch einen wohl besetzten

Chor unterstützt, als eine bedeutende Leistung ver-

zeichnen müssen.— An Solo-Spielern haben wir,

ausser den hiesigen, den VCellislen Ciprian Rom-

herg und den äusserst braven Flötisten Friebe ge-

hört (die beide ein Extra-Conceri gaben), ferner

den wackern Kapelim. Ed. Grund in Violinvor-

trägen eigner Composition, den tüchtigen Oboeblä-

ser Spindlcr, der von seinem Engagement in Ol-

denburg, Gott weiss warum, plötzlich entbunden

ist, obgleich wir ihn in jeder Beziehung als einen

achtenswerthen Künstler haben kennen lernen.

(Ee.chlusi folgt.)

Berlin, d. a. Mai i835. Manche interes-

sante Kunst-Erscheinung, wenn gleich keine neue

Oper, brachte uns der kühle, nasse und höchst

veränderliche April. Zwei spanische Tänzer und

zwei Tänzerinnen Hessen uns auf der K. Bühne

in ihren National -Tänzen weniger Grazie nnd

Kunstfertigkeit, als Biegsamkeit des Körpers und

eigentümliche Stellungen sehen. Der ächte Fan-

dango kam indess nicht zur Anschauung. Dem.

Heinefetter schloss ihre Debüts mit der Susanne in

Mozarf» Figaro nur theilweise befriedigend. Dem.
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Stephan «ang die Partie der Gräfin in genannter

Oper und die der Konigin in Herold'« „Zwei«
kämpf" als Gastrollen. Seydelmanu'« vielseitige,

charakteristische Darstellungs-Kunst zog die Thea-
terfreunde mit gesteigerter Theilnahme für das Schau-

spiel an. Die Oper feierte. Nicht einmal Ali-

Baba wurde wiederholt, desto fleissiger „Der rei-

sende Student". Hr. Versing setzte seine Debüts

als Pietro in der „Stummen", Seneschall im „Jo-

hann von Paris" und Dandau in Spohr'a »Jes-

sonda" mit Beifall fort, obgleich diese Rollen hier

auch gut besetzt sind. Was soll indess aus der

deutschen Oper werden, wenn Monate lang eine

der ersten Hofbühnen gänzlich unwirksam in ly-

risch dramatischen Kunstsachen bleibt? — Das
einzige neu einstudirte war ein, bereits vor aa

Jahren mit Melodieen von J. P. Schmidt gegebe-

nes Liederspiel von A. v. Kotzebue: „Der blinde

Gärtner" oder „Die blühende Aloe", wozu jetzt

die von Lindpaintner auch bereits vor längerer

Zeit componirte Musik gewählt war. Die ge-

müthvollen Melodieen, welche mehr die Form
des Singspiels, als der Lieder haben, sprachen

ganz befriedigend an; doch können solche allein

nicht die flache Dichtung und das langweilige der

Handlung übertragen.

Das Königsstädter Theater halt sich an die

neu italienischen Opern vorzugsweise. Zu' diesem

Behuf wird Dem. Vial, Königl. Sardinische Hof-
sängerin aus Turin, hier längere Zeit Gastrollen

geben und ist bereits ab Rosine in Rossini's „Bar-

bier von Sevilla", Giulietta in den „Familien Mon-
tecchi und Capuleti'*, wie als Semiramis (Jie bei-

den letzteren Opern in italienischer Sprache) mit

steigendem Beifall aufgetreten, obgleich anfangs

die Meinungen über diese Sängerin getheilt waren.

Ref. behält «ich noch vor, seine individuelle An-
sicht nach mehren DarstelL derselben darzulegen.

(B«.chl«u. folgt)

Miuiifette in Dessau und Potsdam.

In der Pfingstwecbe werden in Dessau (am

11., 13. und i3. Juni) und Potsdam grosse Mu-
sik, feste Statt hu den. Das erstere Fest feiert, wie

alljährlich, der Elb-Musik-Verein , unter dem be-

sondern 'Schutze des Herzogs von Anhalt-Dessau

Durchlaucht, und der speciellen Leitung des ver-

dienstvollen Kapelim., Hrn. Dr. Friedrich Schnei-

der , dessen neueste« Oratorium „ Absalon" am er-

sten Festtage Nachmittags aufgeführt werden soll.

Am zweiten Tage wird Abends ein Virtuosencou-

cert im Theater Statt finden, worin auch einige

Snlo-Gesangsachen ausgeführt werden sollen. In

diesem Concerte werden sich hören lassen: die

Herren Concertmeister Carl Müller aus Btaun-

schweig, Posaunist Queisser aus Leipzig, Flötist

Heinemeier aus Hannover, Clarineltist Tretbar aus

Braunschweig und Violoncellist Drechsler aus Des-

sau. Von grösseren Instrumental - Composiüoueu

sind gewählt: die Jubel-Ouverture von C. M. von

Weber und die A dur-Syraphonie von Beethoven.

Am dritten Festtage sollen nur Werke der drei

grössten Meister Haydn, Mozart und Beethoven

zur Aufführung gelangen. Nämlich von J. Haydu:
Syraphoniesatz aus C mol). Kyrie und Gloria aus

der 5len Messe in C dnr. Von Mozart : Sympho-
nie in Ddur. Hymne: „Gottheit! über Alles

mächtig" u. s. w. Zuletzt von Beethoven die

herrliche C moll-Symphonie.

Eine würdige Auswahl! — Ausser diesen

grösseren Aufführungen werden die Gbrdr. Mül-

ler in den Vormittagsstunden am ia. Juni Quar-

tette im Concertsaale vortragen, um den Reiz der

abwechselnden Unterhaltung noch mehr zu erhö-

hen. Die Solo-Gesänge werden von Mad. Schmidt

(Concertsängerin in Leipzig), Dem. Lenz und Hrn.

Mantius aus Berlin, Mad. Müller aus Braunschweig,

Candidal Krause aus Berlin, den Kammersängern

Diedicke und Krüger aus Dessau ausgeführt wer-

den. Die Chöre sind durch da« Personale der

Gesangvereine zu Dessau, Magdeburg und Zerbst

besetzt und zeitig eingeübt. An reichem Kunstge-

nuss und vorzüglicher Ausführung ist sonach nicht

zu zweifeln.

In Potsdam feiert (wahrscheinlich am 11. u.

ia. Juni) der Märkische Gesangverein sein Stif-

tungsfest durch Aufführung eigener Compositionen

für Männerstimmen von Fr. Schneider, Reissiger,

Rungenhsgen, J. P. Schmidt, Julius Schneider,

Neidhardt, Wolfram, Girschner u. «. w. am er-

sten Tage in der Kirche und den zweiten Tag im
Freien, mit und ohne Begleitung von Harmonie-

Musik. Unter der thätigen umsichtigen Leitung

des Ilm. Dir. Schärtlich und bei der Mitwirkung

eines Männer-Chors von 4oo Stimmen ist auch

hier etwa« dem Zweck, der Veredlung und Ver-
breitung de« kirchlichen und Liedergesanges , Ent-

sprechendes mit Grund zu erwarten. Bei dem
Reiz der Lage von Dessau und Potsdam werden
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die an obigen Musikfesten theilnehmenden Kunst-

freunde auch in der Schönheit der Natur die ge-

nußreichste Erholung finden und sind dazu hier-

mit freundlich eingeladen.

Mancherlei.
Arteaga schreibt in s. Geschichte der Italien.

Oper: „Kaum fing man an an begreifen, dass das

Wahre, Grosse, Pathetische und Einfache die ein-

zigen Mittel sind, auf's Hera au wirken, als man
sogleich alle Gerätschaften der Fabel und alle

Verwicklungen der Begebenheiten und Wunder ab-

schaffte , die ohnehin blos erfunden waren , in Er-
mangelung der wahren Natur die Einbildungskraft

su überraschen. Sobald man gelernt hatte, die

Menschen würdig reden zu lassen, wurden die

Götter und Teufel vom Theater verbannt/' —
Die Teufel sind wieder da: ob wohl die Götter

nachfolgen werden? Wäre eine altnene Wen-
dung, wenn die Sache noch etwas weiter ab bis

zum Gott und der Bajadere gebracht würde. Man
kann nicht wissen, was geschieht: was aber darauf

folgen würde, konnte man so ziemlich errathen.

Francilla Pixis ist auf dem K. K. Hofopern-

theater zu Wien als Romeo und Rosine (im Bar-

bier) aufgetreten, weniger wirksam als im Concert-

gesauge. Stimme und Methode werden sehr ge-

rühmt und mit Recht.

Die durch mancherlei Zeitschriften und vor-

züglich durch den i834 von ihr herausgegebenen

Liederlranx (Dresden und Leipzig, in der Arnold-

achen Buchhandlung) bekannte Dichterin Karoline

Leonhardt hat a Operndichtungen fertig, deren

Titel wir hiermit den Compon. anzeigen: 1) Da»
Duell, komische Oper in a Akten; a) Claudia,

romantische Oper in 3 Akten. Die Dichterin lebt

bekanntlich in Dresden, ihrer Vaterstadt.

Von dem in Stuttgart bei F. H. Köhler (Löf-

lund u. S.) erscheinenden Universal-Lexicon der

Tonkunst, redigirt roo Dr. G. Schilling, sind nun

6 Lieferungen ausgegeben, die den ersten Band
ausmachen. Der Buchstabe B sieht im nächsten

Heile seiner Beendigung entgegen. Das C wird

in der siebenten Lieferung beginnen. Es werden

von jetzt an, wie schon einige Male früher, im-

mer a Helle zusammen ausgegeben werden, wor-
auf wir, wie auf das ganze seitgemässe Unterneh-

men, das musikalische Publikum wiederholt auf-

merksam machen.

Hr. Auber ist zum Offizier der Ehrenlegion

ernannt worden; hat auch eine stark vergoldete

und mit Edelgestein reich beeetzte Schaale vom
Herzoge von Orleans erhallen.

F. J. Nadermann (le Nestor dea harpistes),

bekannter Harfenbauer, Harfenspieler und Compo-
nist für sein Instrument, von welchem in unaern

Bläu, mehrfach verhandelt wurde, ist in seinem

56sten Lebensjahre vor Kursem verstorben.

Der berühmte Tenorist Haiziuger ist mit sei-

ner Gemahlin nach Petersburg gereist, wo sie für

mehre Vorstellungen angestellt worden sind. (Aus
franzüs. Blättern.)

Rbcbnsionbn.

Adagio et Bondeau pour le Violon avec acromp.

de l'Orchestre ou de Piartof. compotie — par

Aug. Petersen. Oeuv. 1 6. Hambourg, chez Jean

Aug. Böhme. Pr. av. Orch. i Thlr. 1a Gr.;

av. Pianof. 18 Gr.

Dem in Stimmen gedruckten Goncertwerkchen

eines uns noch unbekannten Componislen liegt die

geschriebene Partitur bei. Das Adagio non troppo,

f ,
Adur, hat für die Principal-Violine eine ein-

gängliche, mit vielen Coloraturen ausgeschmückte,

nicht eigentümlich erfundene Melodie, die allein

vom Streichquartett auf leichte Art begleitet wird.

Das Rondo, All. vivace, f, Dmoll, das gleichfalls

mit allgemein fasslicher und munterer Melodie mit

eben so leichter Quartett-Begleitung beginnt und

bald nach einer kleinen Cadenz in A dur fortschrei-

tet, worauf G moll und endlich D dur, folgt, hat

es auch nicht auf Originelles abgesehen; es lässl

zwar die Blasinstrumente hier dazu treten, allein

mehr in denTutti, als zum Solo, dem nur suwei-

len einige Blaser vollem Klang geben. Können
wir das Ganze auch nicht auagezeichnet nennen,

so wird es doch unter die Satze gehören, die an

vielen Orten, auch an solchen, wo keine bedeu-

tenden Orchester sind, gefallen. Die Bravouren
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für das Solo-Inslrument sind In das Ohr fallend,

ohne eigentliche Schwierigkeiten.

Adagio für Flöte und Orgel oder Pianof. com-

ponirt von C. F. Becker. Op. 8. Leipzig, bei

R. Friese. Pr. 6 Gr.

Ein dem Umfange nach kleines, der Haltung

nach sehr gutes Werkchen, das überall, wo es,

besonders vom Verf. und dem Flötisten Belcke.

der durch einen vollen Ton sich auszeichnet, vor-

getragen wurde, lebhaft angesprochen und sich

viele Freunde gewonnen hat. Namentlich ist es

bei den Musikfesten iu Jena und Potsdam zu Ge-

bor gebracht worden. Wir rechnen es su den

schönsten Coraposilionen dieses Mannes, der auch

als eifriger Sammler alter Musikwerke sich nam-

hafte Verdienste erworben hat. Allen, die das

Adagio noch nicht kennen, sei es bestens empfohlen,

so wie ein schlichter, würdiger Vortrag desselben.

Ouvertüre en Harmonie composie par Ed. Ul-

rich. Leipsic, che« Breitkopf et Härtel. Preii

i Thlr. 8 Gr.

Eine lebhafte, frische Ouvertüre, die überall,

wo sie ausgeführt wurde, so weit wir Nachrich-

ten darüber haben, eines grossen Beifalls sJch er-

freuete. Sie ist demnach allen Militairchören be-

stens zu empfehlen. Ein näheres Eingehen in die-

selbe lässt der Stimmendruck ohne Partitur nicht

xu. Der in Weimar an der Grossherz. Kapelle

angestellte Componist gehört zu den in diesem Fa-

che vorzüglich geschickten Männern unserer Zeit.

Grande Sonate pour le Pianof. a 4 mains com-

posee — par Charles Czerny. Oeuv. 35».

No. 5 des grandes Sonates «4 m. Leipsic,

che» Breitkopf et Härtel. Pr. i\ Thlr.

Es gehört jetzt zur Recensentenmode, diese«

Componisten Werke und Werkchen fast so lief

herabzusetzen, als ihnen da« Publikum huldigt. Er

geht immer noch und mehr als mancher, dem wir

und unsere Amtsgenossen das beste Zeugnis« er-

theOen. Da« könnte entweder etwas Niederschla-

gende« oder etwas Lächerliches su haben scheinen,

wenn es nicht vielmehr unter die handgreiflichsten

Zeugnisse gehörte, dass alles Idealisiren, ohne auf
die wirklichen Bedürfnisse einer so überaus ver-
schiedenartigen Menge zu sehen, nicht eben viel

mehr als ein zwar sehr gut gemeintes, aber auch
höchst unerfahrenes Zufahren ins Blaue hinein ist.

Leute, die so glücklich sind, in Palästen zu woh-
nen, haben freilich Recht, wenn sie nicht in Hüt-
ten wohnen wollen. Brennen sie aber andern ehr-
lichen Leuten ihr Obdach weg, ohne ihnen dafür
Paläste geben zu wollen' oder zu können, «o ist

eine solche Feuerweise nicht eben löblich. Wenn
die höhern Stünde gar nicht mehr auf die unum-
gänglichen Bedürfnisse der niederu uchten, oder
sie darum, weil sie mit Geiingerm zufrieden sind,

sonderbaren Uebcrrauthea wegen, verachten wollten,

so müsste mit Kccht Misstrauen entstehen; e«

glaubte Einer dem Andern nicht mehr. Im Gei-
stigen ist es nicht anders. Immer gibt es wieder
Kunstjünger, die sich er«t in« Gewöhnliche ein-

üben müssen, und Spieler, die im Leben nicht wei-

ter, als bis zum Cz. kommen. Diese will Hr. C».

befriedigen und es gelang ihm. Freilich haben wir

auch gelächelt, als wir die Grande Sonate spiel-

ten! Sic ist aus allen zeitgemäß* geltenden, wie
Bravour klingenden und doch bei einiger mecha-
nischen Fertigkeit gar nicht schweren Reminiscen-

zen oder Anklängen zusammengesetzt, aber dabei

mit einer Gewaudtheit, das? es sich ausnimmt, als

wäre es etwa«. Zum Einüben oft vorkommender
Passagen, zum Spielen von Noten für schon in

Fertigkeit vorwärts Geschrittene «ind dergleichen

grosse Kleinigkeiten sogar zu empfehleu. Ge-
schickte Lehrer werden das Werk mit Nutzen zu

verwenden wissen; sie können Aehnlichc« kaum
entbehren. Ist es kein Kunstwerk, so führt es

'\f\c\\ zu Kunstwerken, und zwar auf eine für

Viele, wenn auch nicht für uns, angenehme Weise.

Wer sagt denn, dass man dabei stehen bleiben

soll? U. s. w. Dinge, die einmal sind und vor

Vielen gelten, zum wahrhaft Guten fröhlich ge-

brauchen zu lernen, ist eine bessere Knust, als—
schelten. Und so wollten wir wohl rathen : Ver-
sucht die Sonate! Nicht Wenigen wird sie bringen,

was sie mögen ; nicht Wenigen wird sie nützen und

einen andern Theü wird sie amüsiren.

Leipzig, hei Breithopf und Härtel. Redigirt unter Veranttvortlicltkeit der Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 20«" Mai. N° 20. l835 -

Joseph Klaus
wurde am 37. Marz i7?5 in Seilendorf bei Zit-

tau geboren, Sohn de« dasigen Hausbesitzers, Ei-

»enhändlers und Hechelmachers Anlon Franz und

der Monika Elisabeth, geb. Ladisch, Tochter des

vom Blitz in der dortigen Kirche erschlagenen

Schulmeisters Jacob Raphael Ladisch. Die Mut-
ter ertheilte ihm den ersten Unterricht im Lesen,

Schreiben uud in der Musik. Vom Schulmeister

Anton Kreischmer zu Grünau bei Ostritz beson-

ders im Ol gelspiel und Generalbässe unterrichtet,

spielte er schon im 9. Jahre beim öffentlichen Got-
tesdienste nicht ganz leichte Messen. Vom 11. J. an

besuchte er das Gymnasium zu Kommothau in

Böhmen, und von 1791 bis 1794 benutzte er auf

der Universität zu Piag die Vorlesungen der phi-

losophischen Facuilät mit ausgezeichnetem Fleisse;

namentlich hörte er die Professoi cu von Seibt,

Meissner, Coinova, Wydra, v. «Blaha, Schmidt

und Steinsky. Ganz besonders eröffnete sich ihm
eine überaus reiche Quelle de« menschlichen Wis-
sens durch das Wohlwollen der beiden Professo-

ren und Bibliothekare Ungar uud Forthofer, wel-

che, seine rege Begierde nach Erweiterung seiner

Kenntnisse erkenuend, ihm als Famulus zwei Jahre

lang eine Wohnung im K. K. Bibliothekgebäude

anwiesen und ihm dadurch Gelegenheit verschafften,

den reichen Vorralh gelehrter Werke nach Wunsch
und Lust ungehindert zu benutzen, was er auch

mit eisernem Fleisse that. Als sein Vater am
28. Octbr. 1794 starb, fand sich seine kindlich-

gehorsame Liebe bereit , den Bitten seiner Mutter

nachzugeben, die Universität zu verlassen und das

damals blühende Geschäft des Eisenhandels seines

Vaters zu übernehmen und fortzusetzen. Die Liebe

zu Kunst and Wissenschaft war ihm jedoch der-

gestalt eigen geworden, dass er den Stadien sein

Leben hindurch treu ergeben blieb und bis

3 7 .

noch wenige Tage vor seinem Hinscheiden keine

angenehmere Beschäftigung kannte, als das Lesen
und Forschen gelehrter Erzeugnisse alter und neuer
Zeit. Keine Seile des menschlichen Wissens war
ihm fremd geblieben, ausser die Jurisprudenz, die

er gänzlich, und die Profan- und Kirchengeschichte,

die er grösstenteils unbeachtet liess. Am meisten

und am glänzendsten zeichnete er sich durch seine

grosse Liebe zur Tonkunst und durch höchst be-

deutende Fertigkeiten praktischer und theoretischer

Art in dieser Kunst aus. Seine Umsicht und Tüch-
tigkeit war hierin so gross, dass er nicht allein

das Orakel der ganzen Umgegend in Allem, was
Musik betraf, wurde, sondern er that sich auch
als trefflicher Mitarbeiter an musikalischen Zeit-

schriften hervor, dem auch wir in unsern Blättern

mehre merkwürdige Beiträge (*. B. über Seh. Bach*«

Opfer) voll gediegener Gründlichkeit verdauken.

Die Dispositionen von beinahe S70 Orgeln, die

Erbauer uud Baukosten von ungefähr n3o Orgel-
werken in und ausser Teutschland waren ihm be-
kannt und l53 derselben hatte er selbst gespielt.

Sein bürgerliches Handelsgeschäft hinderte nicht

die Beschäftigung des Gelehrten, diese nicht die

praktische Uebuug des bewährten Organisten und
Klavierspielers, diese wiederum nicht die Liebe

zur Composilion. Von «einen Werken , deren nur

wenige bei un vielleicht

zu grossen Bescheidenheit gedruckt worden sind,

wollen wir zum Schluss eine Uebersicht mitthei-

len. 1807 verheirathete er «ich mit Job. Fran-
ziska Kretschmer aus Grünau, häuslich glücklich

mit ihr lebend; die einzige Tochter Clara wurde
den Eltern ähnlich und erhöhete das Glück des

stillen Hause«, in dem Rechtschaffenheit und chri«t-

licher Sinn wohnte, nach aussen und nach innen

wirksam. Nur seine letzten Jahre waren durch
schmerzliche Krankheit höchst betrübt;

20
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verschied er am l, März i854. Seiner Leichen-

bestattung am 6. März wohnte, ausser fast allen Be-

wohnern dea Dörfchens, eine grosse Menge Frem-

der bei, 35 Schullehrer aus der Lausitz und aus

Böhmen, und zollte ihm die hohe Achtung; deren

er sich in jeglicher Beziehung allezeit würdig ge-

zeigt hatte. Sein Grab schmückt ein herrliches,

vom Bildhauer Gareis verfertigtes Denkmal. Auf
seinen Tod erschien ein Trauergedicht, au« dem
wir einige Strophen mittheilen:

Worum klag: ihr, iiiM( Saiten,

Warum tönt ihr Grabgesnng?

Micht'ge Orgel, warum ichreiten

Deine Töne eroit und bang ?

Ach, der Meister sank int Grab,

Der euch heit're« Leben gab.

Warum «enden, ernst and schweigend,

Muten ihren Trauergrutt?

Warum weint, die Fackel neigend,

Der Erkenntnis« Geniu«?

Ach, dea Grabe« Ntoht umschwebt

Ihn, der hier nach Licht gestrebt.

Und wenn durch de« Tempels Bogen,

Wie «u« höh'rer Welt eia Ruf,

SUtte Htrmonieen wogen,

Die der theure Meiiter «rhuf:

Für die Kirche hat er in Musik gesetzt : a Re-
gina coeli; 4 Salve Regina; i Alma RedemplorU
(i8o4); 4 Ave maris Stella) i Veni Sancte Spi-

ritus (i8o4); 6 Offeitorien; i Arie in F (Canlo

solo, i8o4); a Missen; a Missae pro defunetis in Es
(i8o4), in D (1807); i Requiem (Hmoll); i4 Psal-

men; aMagnificat; Stalionea lalini idiomatis ; 4 Can-
tate per la festa della Santissima Eucaritia (i8o5)

;

4a Grablieder (33 den. mit Instrumentalbegl.)

;

5 Lieder; i Trauermotetle (1839); 7 Copulationa-

lieder; 1 Sanctus et Pleni (i83i); Pange lingua

für 4 Stimmen (nach d. gewöhnlichen Mel., i8o5);

RespoDsoria 6stimmig (nach Langer). — Ferner
einige Praeambula für die Orgel und Triette pour
l'Orgua et Cor in Es.

Kammerttücke für Gesang 1 1 Ca nute; aCan-
U Linen; 1 Canzonetta mit Chor (1809)) 1 Ope-
rette (1810). — Für Instrumente : Variationen für

das Klavier; Sonatine für*« Klavier; 1 o Handstücke

für das Klavier; Notturno p. Cor, Violino, Viola

e Baaso inGmoll; Duo'a und Trio'* für Horn; ein

Concert für das Horn in B; 8 Mirache und 13 Po-

Damit wir den Ehrenmann auch zugleich als

Schriftsteller kennenlernen, theilen wir unsern ge-

ehrten Lesern einen Aufsatz mit, der uns von der

biedern Tochter dea Entschlafenen , mit Berichti-

gung mehrer -"Angaben -aus dem Leben dea vä-
terlichen Freundea, eingehändigt worden ist, wel-

cher Aufsatz auch besonders darum wichtig sein

muaa, weil wir durch denselben einen tüchtigen,

j
bisher noch gänzlich unbekannten Musiker mehr

j

kennen lernen:

Rettung Joachim Anton Cron't,

Schon Leasing erkannte daa Gefährliche und

! Undankbare dea Geschäfts, die Ehre der Verator-
' benen gegen die Verunglimpfungen der Lebenden

: zu schützen. Beengende Rücksichten konnten je-

doch den Wahrheitforscher nie abhalten, aeine Ue-
! berzeugungen laut auszusprechen und die Ergebnisse

|
seiner Forschungen der Prüfung seiner Zeitgenoa-

|

aen und der Nachwelt l'reia zu geben. Seine „Ret-

I tungeu", worin er die Anfeindungen, welche grosse

Männer erlitten, Lügen straft, sind dauernde Zeug-

nisse seines Scharfsinns — und seines guten Her-

zens. —
Wahrheitsliebe und Dankgrfühl drängen ei-

\
nen gänzlich obscuren und gar kleinen Landsmaun
des „grossen Lessing*', einen Versuch zur Ehren-

rettung eines Mannes zu wagen, dessen Namen (ob-

gleich im Hesperus i8a6, No. .56, S. aa4, in ei-

nem Berichte aus Böhmen förmlich au deu Pran-

I
gc»' geatellt) noch lange dankbare Erinnerungen in

den Gemüthern derjenigen seiner Schüler wecken
wird, welche ehedem aeine Prüfungen nicht zu

fürchten gehabt halten.

„Der Cenaor Cron". Aua dieser Ueherschrifl

in der angeführten Nummer des Hespeius leuchtet

das Ziel des Berichterstatters. En ist doch gewiss

ungewöhnlich, wo nicht ungesittet, einen Mann,
der entweder höhere Staats- oder Lehrämter be-

kleidet und nebenbei das Ceusuramt zu verwalten

hat, mit dem bloaen Censortitel , und zwar in sol-

cher SteUung, zu bezeichnen. Fast dringt sich

dem Leaer die Vermuthung auf, der BerichtatcUer

habe Ursache, auf den Cenaor Cron zu grämein.

Croa'a umfassende Kenntniaa der Literatur, beson-

ders der Deutschen, eratreckte aich auch bia auf

den Abschaum derselben, nämlich: die schlechten

Romane. Vor dieaer aeelenvergiftenden Speise aeine

Schüler ernitiioh zu wärnan, hielt er zwar- für seine

I 'ilicht: aber öfter verfolgte er diese Schmierereien

Digitized by Google



1835. Mai. No. *(J. 326

und «ehr erfolgreich mit dem bittersten Spotte ; ja

er ging darin so weit, dass er einst einem Schüler,

mit dem er unzufrieden zu sein Ursache hatte, an-

drohte, zur Strafe ein solch elendes Product lesen

zu müssen. Zwar gibt jener sich den Schein von Un-
parteilichkeit, indem er meldet: blos die eine Par-

tei sage, dass weder die Welt noch die Literatur

und Wissenschaft an „diesem Cistercienaer" etwas

verloren habe. Doch die Folge belehrt den Leaer,

das« der Verfasser des Nekrologs in der Präger

Zeitung nicht Recht haben könne, dem Verstorbe-

nen besondere Verdienste im Lehrfache etc. zuzu-

eignen. Ohne den Aufsatz in der P. Z. gelesen

zu haben, will Einsender versuchen, aus der Er-
innerung ein Bild des Professors Cron zu entwer-
fen, das gewiss treuer sein soll, als das „aus Böh-
men" dem Hesperua einverleibte.

Joachim Anton Cron war zu Podcrsam (nicht

zu Posam, wie in der Hall. A.L.Z. 1826, No. 91
zteht) bei Saatz 1751 den 39. Septbr. von unbe-
mittelten Aeltern geboren. Der erste Vorname war
•ein Ordens-, der zweite sein Taufname. Nach
vollendeten Studien auf der Prager Universität that

er eine kurze Zeit Militärdienste, trat 1776 zu Os-
segk in den Cistercienserorden und benutzte die in

diesem berühmten Asyle der Wissenschaften sich

ihm darbietende Gelegenheit, seine ihm reichlich

zugemessenen Talente auszubilden und sich insbe-

sondere ab Jugcrjdlehrer vorzubereiten. Seine erste ,

Lehrstelle wnr die eines Professors der Gramma-
tikalklauen zu Leilmeritz.

Im Jahr 1788 wurde er an das Gymnasium
zu Commothan als Profeasor der Rhetorik beför-

dert. Dort fügte er nicht nur der gesetzlich vor-
geschriebenen Lehrstundenzahl in den Sommermo- l

naten täglich noch eine oder mehre Stunden zur
Erlernung der anbefohlenen Lehrgegenstände zu,

sondern versammelte auch alle Abende seine Schü-
ler in seiner Wohnung und gab ihnen daselbst Un-
terricht im Griechischen und Französischen. Und
•lies dieses that „dieser Cistercienaer*4 unentgelt-

lich; that es selbst mit fast barscher Zurückwei-
sung der erkenntlich sein Wollenden! Noch mehr!
Den Profeaaor Cron sah man gewöhnlich nicht an-

dere spazieren gehen» als in Gesellschaft seiner

lernbegierigen Schüler, denen er (gleichsam zu sei-

ner Erholung) daa für sie Geeignete an« dem Schatze
aeiner Leetüre und Erfahrung in der anziehendsten

Manier mittheilte. Noch lehrreicher wurden sol-

che Spaziergänge, wenn sie sich zu kleinen Tage-

reisen ausdehnten, z. B. auf die Ruine Hassenstein,

in den Garten zu Schönhof und anderwärts hin.

Die sämmtlichen Kosten sowohl an Wegzehrung,
als au andern Auslagen für sämmtliche ihn beglei-

tende Schüler trug der treue uneigennützige Lehrer
ganz allein, trug sie, ohne je deren Wiedererstat-

tung anzunehmen, geschweige zu fordern.

Ob es wirklich eine Anerkennung der Ver-
dienste dieses Mannes, oder ob es nur ein Spiel

des Ungefähr* war, dass er als Professor an der

Universität zu Prag zweimal mit der Würde ei-

nes Decans der theologischen Facultät geschmückt
wurde, mögen diejenigen entscheiden, welche ihn

in seinem höhern Wirkungskreise zu beobachten

Gelegenheit gehabt haben. Dass er nicht blos als

Censor, sondern auch als Prof. sich viele Feinde
zuzog, begreifen diejenigen leicht, die den strengen

Examinator und den unerbittlichen Klassenerlheiler

kennen gelernt haben. Sein Censuramt betreffend,

so ist es nicht zu läugnen, dass -die Aengstlichkeit

der Prager Cenaur von je her verrufen war ; allein

diese ist in ihrer Lage begründet und konnte trotz

der Freisinnigkeit des Censors keiue Aeuderung er-

leiden. Die im Hesperua angeführten Beispiele ei-

ner sein sollenden Censoi beschränktheit, welche zur

Ergötzung der Leselustigen auch schon in mehren
andern Tageblättern aufgenommen wurden, sind

schlechterdings etwas ganz anderes, als wofür sie

der Berichterstatter aus Böhmen angiebt.

„Der Censor Cron" war ein gar belegener

Mann. Er hatte ausser den Klassikern des Alter-

thums und des Vaterlandes auch die der Franzo-

sen, der Engländer und der Italiener, und zwar
in den Ursprachen gelesen. Um seinen Drang nach

Geistesnahrung zu stillen und «eine nicht unbedeu-

tende Büchersammlung überdies alljährlich berei-

chern zu können, hielt er, nur noch Gymnasial-

lehrer, die damals in Jena aufblühende AJlg. LiL

Zeitung für sich aliein (einen Theilnehmer hieran

fand er erst späterhin an dem als Bibliothekar und

Professor zu Lemberg verstorbenen Voit), schränkte

er sich in seinen körperlichen Bedürfnissen auf das
Nothdürftige ein, weshalb ihn die Leute, quorum
deus venter, nicht selten verspotteten , oder wohl
gar verketzerten.

Die Verdienste, welche Cron als Profeasor

der Universität zu Prag sich erworben hat, sind

von denen in der That und vollkommen erkannt

worden, deren Anerkenntnis* eben so ehrend als

1 belohnend ist* Er verlebte seine letzten Lebens-
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jähre in einem ehrenvollen Ruhestande in dem-
selben Kloster, welchem er seine frühere Ausbil-

dung verdankte, und starb daselbst am ao. Jan. i8a6.

Noch Eins ! Ohnerachtet Cron's Name in kei-

nem Tonkünstlerlexicon, ja so viel mir bekannt,

auch in keiner einsigen musikalischen Zeitung vor-

kommt, so war doch „dieser Cistercienser" auch

einer der grössten Orgelspieler nicht nur Böhmens,

sondern —- hört, ihr musikalischen Literatoren—
auch Deutschlands und also Europa'«. Einsender

hat das Glück gehabt, nächst mehren hundert Or-
gelspielern verschiedenen Schlages auch die gros-

sen Virtuosen der Orgelspielkunst: Kucharz, Czer-

roak , den chursächsischen Hoforganislen D. T. Ni-

kolai, Aug. Eberhard Müller, Abt Vogler, Ber-

ner Vater und Sohn, den Dessauischen Kapellmei-

ster Friedrich Schneider und den K. Sachs. Hof-

organisten Johann Schneider und zwar mehre von

diesen Meistern sehr oft zu hören. Obschon nun das

blose Anhören keine Befähigung zu einem Kunstur-

theil gewährt und die Reihe der achten Schüler

Cäciliens mit obigem Verzeichnisse nicht abgeschlos-

sen ist, Eins, also auch alle grossen Künstler auf

der Orgel nicht gehört haben kann, so untersteht

er sich doch , so viel zu sagen , das s Cron's Orgel-

spiel (in seiner besten Zeit, will ich hinzusetzen)

den Kunstleistungea der genannten Männer an die

Seite gestellt zu werden verdient.

Noch lange ehe Vogler's kühnes Registriren

bekannt wurde, liess Cron die frappantesten, wie

die lieblichsten Stimmverbindungen auf der Orgel

hören, wie das entzückte Ohr sie vorher noch nie

vernommen ; und seine Register-Mischungen waren

niemals ein bloses Wagnis* !
—

In der gleichzeitigen und in der abwechseln-

den Behandlung mehrer Klaviere kannte er die

Handgriffe und Vortheile der geübtesten Meister;

Missverhältnisse in der Stärke der Stimmen fanden

nie Statt. — Seine Fantasien, alle höchst streng

im Takte, waren der Erfindung nach Erzeugnisse

der reichsten Geisteskraft, und der Ausführung nach

Musterübungen der mit der grössten Sicherheit und
Ruhe und der Kirche doch nie unangemessen

dargestellten Tongebilde. — Die ungeheure Stärke

seines Gedächtnisses verstattete ihm, lange doppel-

contrapunktische Satze über eben vorkommende
Liederverse zu extemporiren und die Evolutionen

su Note um Note, sogar in mehrerlei Intervallen

vor'j Gehör so bringen, als ob er ea schriftlich

vor sich liegen hätte, und trotz aller dieser Kunst

(oder Künstelei, wie Dilettanten sprechen) klang

doch Alles so lieblich, so fliessend Selbst in der

Kunst des obligaten Pedalspiels, welches in Böh-
men wegen Beschränktheit der dasigen Pedalcla-

viaturen fast gar nicht gekannt ist, hatte er es so

weit gebracht, als es die elende Einrichtung der

dortigen Orgeln gestattet $ indem er zu den soge-

nannten ariosen Sätzen, welche er auf zwei Ma-
nualen vortrug, einen eignen Bass auf der (ach!)

einzigen Pedaloctave zu spielen vermochte! — Sein

ganzes Spiel endlich war immer neu, nie gemein,

nie in's Blaue hiueintappend. Die Soggetti seiner

Fugen, die er sehr liebte, waren höchst anspre-

chend und bedeutungsvoll, und die Ausführung der-

selben — seiner Lehrer Brixis u. Segerts würdig.

Dies war der Orgelspieler Cron! Hört, ihr

musikalischen Literatoren! Aber er spielte auch
Harmonica. Cron besass zwei Instrumente, wovon
das eine unter seiner unmitlelhareu Leitung und
Aufsicht, selbst das Schleifen, Poüren, Vergolden
und Befestigen der Gläser mit einbegriffen, gebaut

worden war und welches er mit Recht sehr hoch
hielt. Mit dem andern, welches er in Kreybitz

bei Statt findender bedeutender Auswahl gekauft

hatte, reiste der Harmonicaspieler Cron zuweilen

während der Schulferien zu seinen Freunden oder

in die Klöster seines Ordens und lies sein Instru-

ment (versteht sich überall und jederzeit gratis)

gar oft vor Zuhörern erklingen, welche zwar von
dem Reiz des ätherischen Tons entzückt wurden,
alier die Kunst des Spiels nicht zu würdigen ver-

standen. Denn auch der Harmonica Meister war
er. Und wenn vor 55 Jahren keine grössern Künst-
ler auf diesem Instrumente gelebt haben, als die

reisenden Herren und Damen, welche aich oder

ihr Instrument in öffentlichen Concerten producir-

ten, ao behauptet Eins, wohlgcmuth, das« Cron
der grösste aller damals lebenden Harmonicaspie-

ler gewesen sei. Wie hätte der geheissen, dem
eine so reiche Fantasie, eine solche Gedankenfülle

und solches augenblickliche Ergreifen der mannich-
fächsten Combi Nationen zu Gebote gestanden hätte?

Und in der Mechanik de« Spiels, wer konnte wie
Cron mit seiner Riesenfaust dem Harmonicaken-
ner unerklärbare Spannungen, oft noch mit den

Mittelfingern durch Coloraturen verbrämt, errei-

chen? wer, wie dieser Meister, drei- und vierstim-

mige Fugen mit der grössten Rundung, oder Was
nicht geringer ist und worin sich Cron auch vor-

züglich gefiel, mehrstimmige Präludien in Segerts
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gebundenem Style ausführen? oder wer so die

schnellsten Passagen, Triller und andere Manieren

auf dem in dieser Beziehung undankbarsten aller

Instrumente cur deutlichen und bereitwilligen An-
sprache bringen ? Endlich verstand dieser Meister,

er mochte nun Orgel oder Harroonica spielen,

sich und sein Instrument jedesmal so zu beherr-

schen , dass man von ihm sagen kann , was For-

kel von C. Ph. E. Bach rühmt, es habe ihn Nie-

mand irgend jemals etwas Misslungenes vortragen

hören«

Seine gedruckten Schriften bestehen in einigen

Gedichten und einer synchronistischen Tabelle der

Kircbengeachichte (Prag). Von a. versiGcirten Fa-
beln und Gnomen sind mehre des Aufbewahrens

Werth.

Vielleicht finden wir Gelegenheit, der Welt
auch ein Beispiel der Compositionsweise des wa-
ckern u. kenntnisreichen Klaus vorzulegen. Solche

Dorfbewohner und solche EisenhSndler haben wir!

G. W. Fink.

Nachrichten.
Leipzig, im Mai. Die letzte hiesige Darstel-

lung unserer auch im Auslände längst schon hoch-

gefeierten, selbst in England mit Enthusiasmus auf-

genommenen Schröder- Devrient war Euryanlhe,

worin sich die ausserordentliche Frau in einer so

siegkräftigen Herrlichkeit zeigte, dass der Jubelruf

des drängend vollen Hauses nichts weniger als her-

gebrachte Formalität genannt werden kann. Unter
stürmischem Zurufe der Menge flogen Kränze und
Gedichte auf das Theater, wozu das Orchester ihr

ein Lebehoch entgegen blies. Nie sahen wir die

Innigkeit der Anschmiegung, die Lieblichkeit der

Huld, die Grazie feiner Gesittung, die Demuth
der Duldung, den wachsenden Schauder unheimli-

cher Ahnung vor dem Bösen, die königliche Er-
habenheit gekränkter Unschuld in Verachtung des

Schändlichen, und nie das Entzücken, nach ergrei-

fendem Weh der Todesangst, in ungehoffter Wie-
dervereinigung grösser, treuer, nie su einem so

hohen Charakterbild edler Weiblichkeit, die nicht

in Lieblichkeit allein bestehen kann, geistreich ver-

einigt. Darin eben besteht das Einzige dieser Cha-
raktersängerin , dass ihr Ton nie vom Worte, ihr

Wort nicht von der Gebchrdung, und diese» Alles

nicht von dem höchst Verklärenden genommen
werden kann , was über und in der ganzen vor

die Sinne tretenden Erscheinung lebt, was wir die

Beseelung des Kunstwerks nennen wollen, die stumm
wie laut gleich mächtig wirkt. Man sage uns nicht,

dass der Geist nicht sichtbar werden könnte; er

liebt Verkörperung, und wo er ist, da offenbart

er sich. — Welche Julia ist sie! Wer kann es

ohne Erschütterung sehen, wenn der geängstet Ver-

folgten endlich der Schleier genommen wird und

der einen Augenblick wie leblos Erstarrten dieScbaam

vor der Entehrung befiehlt, die vollen langen Haare

über Antlitz und Brust zu ziehen nnd, sie mit ge-

kreuzten Armen krampfhaft haltend, sich statt des

Schleiers unter solcher Verhüllung zu verbergen

und dann zusammen zu sinken , als hätte eiu Blitz

von oben alle ihr Gebein zerschmolzen ! Und doch

in der Vernichtung selbst die Grazie der Jungfräu-

lichkeit, der Göttin selbst, der wider Willen sie

gedient. — Auf andere Weise und nicht weniger

gross in der Norma. Das ist antike Grösse. Be-

hauptet sie das alterthümlich Echte wie eine ver-

jüngte Gestalt des entschlafenen Hellas als Iphige-

nia , so steigt doch hier wieder eine andere Kraft-

natur aus den Hügeln der Vergangenheit: die ru-

nenhafte Stärke nordischer Zaubergewalt, die in der

priesterlichen Herrscherin des Weibes Sehnen und

in der Wuth verschmähter Liebe das treue Mutter-

herz nicht brechen kann; — ein Getön zu blei-

bender Erinnerung, ein Bild zum Malen vom An-
fange bis zum Ende, wie stets, und immer ver-

schieden. Das stetig Meisterliche in allen ihren

Vollgestahnnger. gibt der kunstgeübte, frischklare

Geist, der Alles durchleuchtet und durchglüht, und

doch wie ein wachendes Auge schirmend und ord-

nend über den Gebilden ruhig schwebt, gleich ei-

ner Sonne über der blühenden Erde, die keinen Mai

und keinen Sommer hätte ohne jenes Strahlen des

glänzenden Gestirns. Das immer frische, stets ver-

ändert Blühende ihrer idealen Naturzeichnungen

hegt in nichts Anderem, als in der sich selbst be-

wußten schöpferischen Kraft, die ihrer Hervor-

bringungs- und Erhaltungsmacht nicht das Kleinste

opfert, wenn sieh auch die äussere Erregung durch

den Augenblick noch so warm in die lockenden

Garne des scheinbaren Zufalls verwickeln lässt, ja

sich ihnen' gänzlich hinzugeben scheint Immer ist

sie ein vollendet Ganzes, ein jedesmal jugendlich

gehornes Wahrheitswesen, das nie sein Eigentüm-
lichstes vergisst. Daher kommt e« auch, dass die
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Einigungsklarheit de« ruhig überschauenden Bewusst- I

sein«, verbunden mit dem aufregenden Wechsel aus- i

serlich stürmender oder glühender BildetTülle, selbst

an sich Geringfügiges zu veredeln, zu vergeistigen

weis«. So zwingt sie c. ß. in die völlig charak-
j

terlose Musik des Bellini'schcn Romeo gleich einer

Zauberin noch so viel ergreifende Wahrheit des

Geistes hinein, als der widerstrebende Tonunfug

nur immer zulässt. Dass sie gerade in dieser Rolle

an den meisten Orten so ailgemeiu gefallt, das«

man «ie fast überall vorzugsweise wiederholt hö-

ren und sehen möchte, ist natürlich; es liegt im

Aeuuerlichen der Menge, denn wie «ehr auch die

Künstlerin durch ihr Spiel dem Unwürdigen zur

Würde verhilft, so «teht doch neben ihr selbst das

Leere immerhin leer, so dass die Menge das Ihre

behält, während «ie doch von einer, vou der Dar-

stellerin Seile her geistig belebt oder angeweht wor-

den ist. Es wird darum der Menge der Hörer
da« Geistige nicht zu überwältigend, was ihnen am
liebsten ist. Darum spielt sie diese Rolle so viel,

weil sie so »ehr darin gefällt aus angeführtem

Grunde : nicht aber weil sie sich gern in Männer-
tracht erblickte. Denn so schön sie anch als Ro-
meo erscheint, so weiss sie doch zu gut, dass sie

als Weib noch viel reizender ist; und wäre sie ge-

fährlich, ich mag nicht widersprechen. Ganz an-

ders ist es in Pidelio; «ie iat in Männertracht ein

herrlich hohes Weib, entzückend vom ersten Schritte

bis zum letzten. Wir haben sie als solchen schon

geschildert ; sie ist unübertrefflich. Wäre sie im-
mer Fidelio, es würde ein einziges Glück und sehr

viel Unglück geben. Dass sie aber unsers Beetho-

vens Werk so tief und treu, «o teutsch und edel

gibt, da« spricht für ihren Werth des innersten

Gemüt Iis, so wie die Emmeline für ihre herzinnig

lieberglühte, «chöne Weiblichkeit im zauberreich-

aten Sinne de« Worte«. Sind doch den kältesten

Männern, die sonst über die sentimentale, aber

ihrem Wesen nach vollwahre Musik der Schwei-

cerfamilie zu lächeln sich gewöhnt, in ihren bei-

den Hauptscenen die hellen Thränen über die Wan-
gen gerollt. Ist doch nicht Einer geweaen, der un-
empfindlich blieb! Da« ist der Geist and «eine

Meislerschaft , die «olche Dinge thun. Sie kehr un«

freundlich wieder; vergesaen wird «ie uichl.

Berlin, (Be«chlu««.) Wir verlassen jetzt das

unfruchtbare Feld der dramatischen Musik , indem

wir uns zu den erfreulichem Leistungen im Ge-
biete der Concert- und Kirchen- Musik wenden.
Am 6. v. M. beschloss der Hr. Musikd. C. Moe-
ser die reichhaltigen Kunstgenüsse, welche die hie-

sigen Musikfreunde seiner Thätigkeit verdanken,

mit einem grossen Concerte im Königl. Schauspicl-

hause, worin er seinen achtjährigen, wahrhaft ta-

lentvollen Sohn August zum ersten Male öffentlich

auftreten liess. Der in der Schule «eines väterli-

chen Lehrer« gründlich angeleitete Knabe «pielte

den ersten Satz des Rode'sehen Violin-Concerts in

E moll rein , mit gutem Ton (nach Verhällniss der

mittleren Grösse seines Instrument« u. seiner Kräfte),

sicher in den Applicaturen , mit besonders freier,

leichter Bogenfuhrung und nicht ohne deutliche

Spuren des Genies im Vortrage. Auch bereit«

wohl geübte Fertigkeit zeigte der junge Spieler in

der Ausführung einer Barcarole mit Variationen

für die Violine von Mazas. Der einstimmigste

Beifall munterte den angehenden, kleiuen Virtuo-

sen zu fcrnei m Fleisse auf und lohnte die Mühe
des Vaters, der von diesem Zöglinge erwarten darf,

den Ruhm seine« Namens in der Künstlerwelt er-

halten zu sehen. Hr. MD. Moeser wird mit sei-

nem Sohne eine Kunstreise antreten, zu welcher

wir ihm das beste Glück wünschen und den jun-

gen Virtuosen dem Wohlwollen aller Musikfreunde

mit gutem Grunde empfehlen können, so wenig
wir sonst die sogenannten Wunderkinder lieben,

welche häufig auf der Mitte ihrer künstlerischen

Laufbahn ermüdet stehen bleiben, ohne das Ziel

zu erreichen. Bei August Moeser aber geht Alles

natürlich und auf methodische Weise, ohne über*

massige Kraftanstrengung zu, und daher verspricht

dieser Kunst -Zögling wenigstens den väterlichen

Meister einst zu erreichen. — Das vorgedachte

Concert war im Ganzen interessant zusammenge-
stellt. Es begann mit Beethoven'« genialer Ouver-
türe zu Leonore, Dem. Grünbaum sang die Arie
mit obliguler Violine aus Idomeneo von Mozart,

mit Begleitung des Hrn. Mu«ikdir. Moeser, wel-
cher demnächst ein Violin-Conccrtino (besonder«

das Adagio sehr zart und geschmackvoll) vortrug,

welches, seiner Länge und Schwierigkeit nach,

schon für ein eigentliches Concert gelten konnte.

Auch die Ouvertüre zum .„Sommernachtstraura"

von Felix Mendelssohn -Bartholdy und üie früher

bereits erwähnte Dilyrambe für 5 Tenorslimmcn
von Fr. Curschmann wurde mit Vergnügen wie-
der gehört. — Sehr angenehme Unterhaltung ge-
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währten die von dem hier auf kurze Zeit anwe-
senden Hrn. Concertmeiater Carl Möller aiu Bräun-

tenweig nnd den Gebrüdern Gans im Saale dea

Hotel de Rnaaie veranstalteten drei musikalischen

Soireen. In dieaen wurden swei Quartette von
Beethoven, Op. yit in Ba dar, n. Op. 18, Livr. 9.

in Cmoll, ein trefBichea, ungemein klaret Quin-
tett von G. Ontlow in Cdur, daa Pianoforte-Trio

von Beethoven, Op. 70, No. s. (vorgetragen von

den Herren Taubert und Gebrüdern Gans), ein Pia-

nofortequarteU von W. Taubert, wie auch glän-

zende ConcertaStce von Kalliwoda, Molique und
Mayaeder für die Violine von dem Hrn. C. Mül-
ler mit ungemeiner Fertigkeit, schönem Ton und
geschmackvoll aufgeführt. Betondert zeichnete aich

dieser geistreiche, gefühlvolle Violinist in dem
höchst originellen Rondo des Moliqoe'schen Con-
oerts aus, worin Schwierigkeiten aller Art zusam-

mengestellt sind. Im Adagio singt Hr. Müller

wahrhaft auf seiner schonen italienischen Geige.

Nicht minder trefflich war sein Vortrag der ersten

Violin-Particn in oben genannten Quartetten u. t. w.,

deren Ensemble besonders durch die Mitwirkung

des Violoncellisten Hrn. KM. MoriU Gans ge-

wann, der auch eine neue Fantasie von seiner

Com position, „Der Traum" bezeichnet, mit Or-
chesterbegleitung als Meister seines Instruments vor-

trug, ausserdem mit seinem Bruder gemeinschaft-

lich in einem concertirenden Duett für Violiue und

ViolonceU, und mit Hrn. Müller und Leop. Gans
vereint, io concertirenden Variationen von Mau-
rer, als vorzüglicher Virtuos sich geltend machte,

sowohl was vollen Ton, ala Fertigkeit und Frei-

heit det Vortrages anlangt. Zur Abwechaelung

wurden in diesen Abend-Unterhaltungen auch ei-

nige Lieder am Klavier und ein Rossini'sches Duett

(hier am wenigsten biugchörig) von Hrn. Hammer—
meister und Dem. Lilhander gesungen. Allgemein

war der Wonach, dasa die vier Gebrdr. Müller,

dies geborne Quartett-Personal, uns bald wieder

naues Ensemble doch sonst nicht so leicht wieder

zu finden ist

Der Lehrer des Pianofbrte-Spiels am Köoigl.

Institut für Kirchenmusik Hr. G. A. Dreechke

producirte in einem eigene deshalb veranstalteten

Concerte seine neu erfundene (angeblich iwölfmal

leichtere — d.h. doch wohl im Anschlage?) Ta-
statur, welche das Eigenthümliche haben soll, dass

•am tätliche Cleve* in gleicher Fliehe liegen, so

dass die Erhöhung der (gewöhnlich schwanen) hal-

ben Töne eis, dis, fit, gis n. s.w. nicht Statt fin-

det, mithin eine ganz neue Fingerselzung nothwen-
dig wird, welche allerdings dem Anfänger im Kla-
vierspiele manche Erleichterung gewahren mag,
welche für den jedoch nicht Statt findet, der die

gewohnte Fingersetsung erst vergessen lernen muss,

um sich die neue Methode su eigen zu machen.
Hr. Dreschke hat allerdings in kurser Zeit durch
viele Mühe und Uebung diese Schwierigkeit über-

wunden) dennoch versagte ihm selbst in dem su
schwer gewählten ersten Allegro des Beethoven'-

schen Pianoforte-Concertes in Es dur manche Stelle,

und der Spieler konnte nicht immer mit der Or-
chesterbegleitung imZeitmaasse genau übereinstim-

mend bleiben. Ueberdies war der Ton dea Instru-

ments (eine Art Pisniuo) zwar in der Höhe ange-

nehm, im Bass jedoch viel su schwach und ge-

dämpft für den Concertsaal. Besser nahm sich

der erste Satz der Fis moll-Sonate von Hummel
ohne Begleitung aus. Auch "Herrsche Variationen

auf Themata aus Rossini's Wilhelm Teil machten
gute Wirkung. Dennoch bezweifeln wir die all-

gemeine Brauchbarkeit dieser Tastatur-Erfindung,

welche dem Scharfsinn u. Eifer des Hrn. Dreschke

übrigens alle Ehre macht. Der Concertgeber zeigte

sich auch als Compotüst einer Ouvertüre (welche

Ref. nicht hören konnte) und als Gessnglehrer, in-

dem Dem. Zictcn, aeine Schülerin (im Thealer-

Chor), die grosse Scene der Agathe aus dem Frei-

schütz zwar mit starker Stimme, doch su hiufig

accentuirt und ohne das anmuthig Innige des Vor-
trages sang, welches dem weiblichen Gesänge erst

seinen höchsten Reis verleiht. Dem. Grünbanm
machte solchen in einem, mit dem K. Schauspie-

ler Hrn. Bereut gesungenen Duett aus Cortet mehr
geltend.

Die Kirchen-Musik betrettend, sind die Auf-

führungen der Joh. Seb. Bsch'schen Psssions-Musik

nach dem Ev. Matthaei von Seiten der Singakad.,

der Grantschen Ca n täte: „Der Tod Jesu" in der

Garmsonkirche von Hrn. Hansmann und am stil-

len Freitage im Saale der Sing-Akademie, endlich

Ca n Ute (1730 in Braunschweig componirt) in der

Marienkirche mit Orgelbegleitung, von dem Hrn.

Mtuikdir. A. W. Bach zum Besten unbemittelter

Zöglinge des Instituts für Kirchenmusik veranstal-

tet, su erwähnen. Der Styl der letztem Cantste

ist würdig, die Musik gefühlvoll und ist dea Cho-
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rälen und Chören vorzüglich dem Ausdruck der

Empfindung einsprechend ; die zu häufigen Arien

tragen jedoch in der alten Form des da Capo de«

ersten Theils und der Figuren natürlich da« Ge-
präge ihrer Zeit. Das achtbare Werk hat dennoch

immer ein kunsthistorisches Interesse. Die Aus-
führung sämmtlicher vorgenannten geistlichen Mu-
siken war lobenswerth und der Würde des Ge-

genstandes angemessen. Am höchsten von allen

diesen Werken steht immer Bach's Passions-Canlato

durch den kühnen Geist und die Tiefe harmoni-

scher Combinationen, welche darin vorwaltet. —
Noch ist die Ausführung einer neuen Symphonie

im Kon. Opernhause von der Composition des,

durch seine — das vielseitig gepriesene Italien in

Verruf bringende — Reisebeschreibung und die

kürzlich herausgegebenen „Musikalische Arabesken"

bekannten Schriftstellers Gustav Nicolai, als Er-

zeugt) iss des Zeitgeschmacks zu erwähnen. Im Gan-
zen ist diese Symphonie zu lang, in der Form der

Sätze von den drei grossen Mustern abweichend,

am meisten jedoch Beethoven in phantastischen Aus-
flügen sich annähernd, nicht ohne Erfindungskraft

und lebhafte Empfindung, nur noch zu abgerissen

und die Motive nicht consequent genug durchfüh-

rend, übrigens sehr wirksam, oft nur zu stark in-

atrumentirt. Der Styl ist mehr der Ouvertüre als

Symphonie angemessen, und der Schlusssatz
,
„quasi

un ballo" bezeichnet, schweift vom Gewöhnlichen
in das Barocke hinüber. Für einen Dilettanten

zeigt der vielseitig gebildete Coraponist indess im-
mer achtungswerlhes Talent und Fleis«.

Ausser dem für die Wissenschaft, Poesie und
Kritik höchst beklagenswerlhen Ableben des Staats-

Ministers Wilhelm von Humbold hat auch die

dramatische Kunst und die KönigL Oper einen un-

erwarteten Verlust durch den frühen Tod der Mad.
Finke, geb. Bötticher, erlitten, welche nach glück-

licher Entbindung an plötzlich hinzugetretenem Ent-

zündungsfieber ihrer trauernden Familie entrissen

wurde. Die Sing-Akademie, deren thätiges Mitglied

Mad. Finke war, hat ihrem Andenken am aösten

v., M. eine eigne Fei«jr gewidmet , welche aus ei-

nem Choral von Graun, Requiem von Faach, ei-

ner Motette von Rungenhagen und einigen Sätzen des

Mozart'schen Requiems (z.U. des Benedictus) bestand.

Nachträglich ist noch zu bemerken, dass die

Königl. Oper durch die Beurlaubung der Sänger

Mantius und Zschiesche, wie durch den Verlust

der Mad. Finke, sehr in ihrem Repertoir beschränkt

ist. Nächstens wird auch der Tenorist Honmann
eine Kunstreise nach St. Petersburg antreten und

Hr. Bader seinen längern contraetlichen Urlaub be-

nuben, auch Dem. Grünbaum verreisen. Es wird

mithin eine erste Sängerin, ein erster Tenor und

tiefer Bass fehlen.

Kurze Anzeige.

Choralbuch, die gebräuchlichsten Melodieen, mit

kurzen und leichten Zwischenspielen, enthal-

tend, von Aug, PVilh. Bach, Musikdir. und

Org. an der St. Marienkirche zu Berlin. Ber-

lin, i834. Verlag von T. Trautwein. Subscr.-

Pr. l Thlr.

Die Choräle selbst, vierstimmig ausgesetzt,

sind aus dem früher erschienenen, grössern und

vollständigem Choralbuche des Verf. gezogen, zu-

nächst für seine Schüler im Orgelspiel geschrie-

ben und durch den Druck bekannt gemacht, na-

mentlich für solche Organisten, „welche zugleich

ein Schulamt bekleiden und sich deshalb nicht

gänzlich der Musik widmen können", um ihnen

zur guten Ausführung eines Chorals behülflich zu

sein. Es ist dieser Auszug namentlich für die

Provinz Brandenburg bestimmt, enthält 100 Cho-
räle, die gebräuchlichsten und nach der Versiche-

rung des Verf. schon mehr als die in kleinen

Städten und Dörfern gebräuchlichsten. Die Zwi-
schenspiele sind höchst einfach und zweckdienlich,

wenn auch etwas gleichförmig.

Druckfehler.
Am Schlüsse von No. 1 9 dieser Zeitung muss

es heissen: Redigirt von G. JV. Fink unter sei-

ner Verantwortlichkeit , anstatt: Redigirt unter

Verantwortlichkeit der Verleger»

(Hi.r.n .in. Ubf», i835 tob DLb.lü n. Comp, in Wien.)

Uipüg, bei Breitkopf und Härtel. Redigirt von G. fV. Fink unier eeiner VeranUvortlichheU.

Digitized by Google



337

ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG,

Den 27,te" Mai. NR. 21. 1835.

Recbnbionbn.
Von C. W. Fink.

Scherzo pour Pianof. compose — par F. Chopin.

Oeuv. 30. Leipzig, che« Breitkopf et Härtel.

Pr. l Thlr.

Wieder ein Scherz von Chopin, ganz in «einer

Wei.se, fast noch leidenschaftlicher, als manches frü-

here, worüber wir ausführlich berichteten. Schmerz-

entbrannt braust es in Hmoll, |, nach 3 langen,

starken, aus vollschrillender Höhe des Sextenaccor-

des von Emoll in die Tiefe des Quiutscxlenaccor-

des von Fis dur sich stürzenden Kraftsclircicn,

presto con fuoco, seltsam bewegt und bewegend da-

her, bald zögernd und verweilend wie im Sinnen

verloren über das wirbelnde Weh, bald in einzel-

nen langen Tönen wie klagende Sehnsucht wehmü-
thig erschütternd, worauf es desto anhaltender, doch

immer von Neuem wieder wie brütend düster ver-

sunken, aufgehallen oder verlangend, feurig trei-

bend sich Luft macht, einerlei Wesen fort und

fort umklammernd, das es selbsi in dem langsa-

mem, wie in fernsüssen Erinneiungen sich wie-

genden Zwischensatze aus H dur nicht verlasst, wo
es besonders im ungewissen Schwanken des schön

verzögerten Uebergangs und ungewohnter Führun-

gen sich kund thut, bis plötzlich nach leisem Cia-

dur ff der Schmerzeusschrei des Sextenaccordes im
£ rooll in hohen Tönen ergreifend und unerwartet

durchbricht. Nur noch S Takte — und schmerz-

lich aus seiner schönen Schalten weit herausgerissen,

bricht das Toben des Wehs molto con fuoco in

II moll und im ersten tempo , der ersten Empfin-

dung völlig treu, wieder los, bis zu einem furcht-

baren und langen Angstruf sich drängend, nach

welchem es sich mit neuaufloderndem Feuer dem
Ende entgegenstürzt. Das ist Chopin's Scherz, der

mich manchmal schon in meinen 4 Wänden wun-

derlich ergriffen hat. Nur verlangt dieser Scherz

57. Jahr/ ; .

noch etwas anders als Fertigkeit. Vor Einem nur
ist mir bange; das ist das Heer der Nachahmer,
vor dem uns der Himmel in dieser Art vorzüg-

lich gütig bewahren wolle: sonst erhalten wir furcht-

bare Larven, greuliche Genialitäten, die nicht ster-

ben, wenn man sie auch mit Füssen tritt. ' .

Grande Sonate ele'gique, en Fa mineur, pour le

Pianof. composee et dediie h Son Altesse Im-
periale Madame Marie Paulowne , Grande-
Duchcsse de Russie et de Saxe-ffeimar-Ei-
senach etc. tres respectueusement p. C. Laave,
Dr. en Philosophie et Directeur de Musique

ä Stettin. Berlin, chez Wagenführ. Preis

l Thlr. 5 Sgr.

Ist überhaupt das Elegische, sowohl im alten

als neuen Sinne, seinem Wesen nach von andern

lyrischen Darstellungsarten nicht haarscharf zu tren-

nen, sondern nur mit diesem Ausdrucke eine vor-

herrschende EmpGudungsrichtung, z. B. vorzüglich

der stilleren Klage, anzudeuten: so wird dies im
vorliegenden Falle, wo wir es mit einer grossen

elegischen Sonnte zu thun haben, noch weniger ge-

schehen dürfen; es wird damit nichts anderes, als

das Grundgefühl bezeichnet, dem das ganze Gebild

sein Dasein verdankt und das es in allen Verbrei-

tungen durchzieht, ja innerlich nährt. Ein dich-

terisches Durchdrungensein von irgend einem Ge-
genstande Menschen-würdiger Trauer gab offenbar

dem Werke sein Entstehen und sein Gelingen. So
verschieden auch die einzelnen Sätze des Ganzen
sind , so sehr sie auch den Begriff des Elegischen

ausdehnen: so klingen doch überall, mit Ausnahme
des Scherzo, die paar wesentlichen, scharf ein-

schneidenden Haupttakte des wie thematisch hin-

gestellten Grave, schwermüthig durch als sichere

Träger des vorherrschenden Gefühls, von F moll

nicht wenig unterstützt. Nach scharf gezeichneter

21
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Grundlage durch du kurze Grave greift die ele-

gische Trauer im All. y sogleich leidenschaftlicher

bewegt über sich selbst hinaus, aber so schön und
wahr; so fesch dem" Kunstcharakter einer stark
bewegten Zeit angemessen und dabei so wenig,
als es in solcher Weise nur möglich ist, jene ge-
messene Klage des würdig Elegischen versinmend,
dass wir den Sata unter die gelungensten Instru-
mentals Lücke dieses Componisten stellen. Sanft rüh-
rend tont in schmelzendem Gesänge das einfach«
Andante | Des dur und führt uns näher den stil-

le* Hügeln, bei deren Anbück die Wehmulh
schwankend einhertritt, bis sie in Hoffnung er-
starkt fest zur Urne schreitet und an sie gelehnt
vertrauend «tili nach den Sternen, dann nach der
Ruhestalte schaut. Ein Presto, f, Cismoll, greift,

anfangs acheu und leise, bald im schärfsten Con-
trast ein, treibt sich mächtig fort, ein eigenes Le-
ben für sich aussprechend, das nur in dem einge-
mischten, stark markirten f Takte sich selbst un-
ll
?
a

.

W^rd 0,lt' zu *tark erinnert, wohl aber ein
für sich schönes Musikstück bildet, wenn es nur
gut vorgetragen wird. Trota dem kann es den
Gedanken nicht überwältigen, daas es nicht wohl
hierher gehört. Und so wird denn auch das Ge-
fühl darüber nicht wenig betroffen sein; ..denn, was
man auch sagt, das Gefühl steht dem Gedanken näher,
als man glaubt. Desto schöner und treuer ist wieder
der letzte Sata, ob er schon einige Erinnerungen
anklingen lässt, die sich ungebeten am unrechten
Orte einstellen, die man aber schnell vergisst um
des Schönen willen , das in seine Grundidee herr-
lieh übergeht und im Anklänge an das thematische
Grave das Ganze abgerundet in sich an Ende bringt.

SonaUt pour le Piano/, et Cor, Oeuv. 17 de L.
de Beethoven. Arrangee pour le Pianof. ä 4
mains — par C. Herroei. Stettin, chea F. H.
Morin. Pr. 32$ Sgr.

i..
D'eee vortreffliche, allgemein gekannte n. schon

für mancherlei Instrumente eingerichtete Sonate un-
ser* B. wird die Freunde vierhändigen Klavierspiels
lebhaft erfreuen, wenn auch die Finger der Spie-
lenden sich auweilen mit einander abfinden lernen
müssen, was die Musik selbst mit sich bringt und
nicht von irgend einer Lause des Einrichters her-
b^^Ut wi^JeL DM Arrangement ist gut,

U Quatuar pour data Violone, Viola et Plo^
lonctllo compoed — par Lome Pape. Oeuv. 6.

,
Leipzig, chea Breükopf et H. Pr. 1 Thlr, 8 Gr.

9. Quintette pour deux Violon*, Viola et e}a*a

Violoneellee compoei par L. Pape. Ebenda*.
Pr. 1 Thlr. 11 Gr.

Dieser junge, bisher noch ziemlich allgemein
kannte, auch von uns zum ersten Male ge-

nannte Mann, dessen frühere Werke uns nicht zu
Gesichte gekommen sind, empfiehlt sich den ech-
ten Freunden der Kunst durch gute Kenntnis* des
Satzes, der Instrumente und eine erfahrene Ver-
bindung derselben, durch geregelten Zusammenhang
klarer Ideen, leichtfliessende Darlegung u. geschickte

Fortspinnung derselben, durch sichere Festhaltung

getrübt das anziehend Mannichfache wie von selbst

entwickelt, wozu immer weit mehr Kraft und in-
nere Tüchtigkeit, auch weit mehr Uebong, ab so
jenem tollen Mischmasch gehört, durch dessen arme
Buntscheckigkeit die verworrenen Sinne im Fieber-
schauer zucken, der Geist aber beleidigt in die
Flucht ge

bändige, was manchmal von genial gebornen
dern Originalität genannt wird, ist hier nicht zu
finden, wohl aber eine anmuthige Frische und na-
türliche Blüthe, die man mit Vergnügen beschaut.

Es singt und klingt auf dem Baume. Wir nrthei-
len nach der Partitur und fügen unserer Empfeh-
lung und der Bitte, den jnngen Mann nicht unbe-
achtet au lassen, damit er Anregung erhalte, sich
immer frischer au entfalten und der Kunst mit stei-

gender Liebe seine vollgebildeten Kräfte au wid-
men, noch hinan, dass auch unsere vorzüglichsten
hiesigen Quartettspieler das Werk sehr unterhal-
tend und schön gefunden haben. Es ist nnserm
Concertmeister, dem Hrn. A. Matthäi, der sich
namentlich im Quartettspiele auszeichnet, gewidmet.
Die sämmtlichen Instrumente sind gut beschäftigt

und doch nicht

häuslichen

pfehlen ist.

Das Quintett ist mit gleicher Sicherheit ge-
schrieben, eben so klar, voll gehalten, alle Stim-
men gehörig beschäftigend und verwebend, nur zu-
weilen etwas mehr Bravour für die erste Violine
verlangend. Wenn
Ganzen kein vollständiges Bild erhalten

da in der vor uns
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gestrichene nicht ergabt, wahrscheinlich auf Ne-
benblattcben geschrieben und beim Stich oder sonst

verloren worden und nicht in unsere Hände ge-

kommen ist: so zeigt sich doch im nicht zu sehr

beschädigten Bruchstück deutlich genug, dass der

Verf. unter die sehr zu beachtenden jungen Män-
ner gehört, die bei schon vortrefflichen Leistungen

su den grössten Hoffnungen berechtigen. Dieses

zweite Werk hat der Verf. auf einer Kunstreise

in München vom 29. Juli bis zum 13. Aug. i835

geschrieben.

Hr. Ludwig Pape wurde am i4. Mai 1809
in Lübeck geboren, studirte unter dem dortigen

Organisten Bauck Generalbass, wurde darauf ab
Violoncellist im Orchester des Königstädter Thea-

ters in Berlin, dann als zweiter Violinspie'er in

Hannover und darauf in Frankfurt a. M. ange-

stellt. Von hier kam er ab erster Violbist in

seine Vaterstadt, i833 eine Kunstreise unterneh-

mend. Die Violine ist seit längerer Zeit sein

Haupdnstrument.

Christian Friedrich Michaeli»,
geb. 1770, ge»t. den 1. Anguat i834. *)

Das Andenken guter und um irgend einen

loblichen Zweck mit beharrlicher Treue bemühter

Menschen (wie weit man es vermag) zu erhalten,

ist eine Pflicht; und bei Männern, wie der oben

genannte, eine sehr leicht zu erfüllende Pflicht.

Ich entziehe mich ihr nicht, obschon ich wenig zu

sagen habe, was nicht schon manchen Andern be-

kannt wäre ; denn , obschon an demselben Orte le-

bend und einander in achtendem Antheil zugethan,

hat es uns an besondern Veranlassungen zum per-

sönlichen Umgang gemangelt j und ohne solche Ver-

anlassungen pflegen Männer, die zurückgezogen für

ihre Wissenschaften leben, nur s.'ill neben Andern,

auch Bekannten, hinzugehen. Michaelis war so

und that so. Das Wenige, das ich geben werde,

soll aber auch gar nichts enthalten, was ich nicht

sicher wüsste und überall vertheidigen könnte.

Magister Christ. Friedr. Michaelis war der äl-

teste Sohn eines geschätzten Arztes in Leipzig, der,

weniger der Praxis zugewendet, viele vorzügliche

SchriAen der Engländer, Franzosen und Italiener

aus seinem Fach übersetzt und zum Theil mit An-

Vergl. damit den mit dem vorliegenden völlig liber-

um stimmen Jen kurxen Nekrolog der Redacüon S. 371.

Die Redaction.

merkungen bereichert hinterlassen hat. Dieter frei

erwählte Beruf des Vaters war aus dessen Natur

hervorgewachsen und Beide« «che int auch die Na-
tur des Sohnes, und später den gleichfalb frei

(selbst nicht ganz dem Willen des Vaters gemäss)

erwählten Beruf des Sohnes bestimmt su haben.

Auch dieser fühlte sich nämlich, nachdem er die .

allgemeinen Vorkenntnisse und Vorübungen zu ge-
lehrter Ausbildung überhaupt sich erworben hatte,

vornehmlich hingezogen zu den Sprachen und Li-

teraturen der genannten Nationen; auch er über-

setzte und überarbeitete gern : das Letztere nur aus

anderm Fache, ab der Vater, doch aus verwand-
tem — dem systematischer Philosophie nämlich;

und Beide leisteten dies mit grossem, doch etwas

ängstlich -grüblerischem Flcisse. Beiden sollte es

aber auch nicht an ausdauernden Liebhabereien

fehlen; und hierzu hatte der Vater sich gewisse

Fächer der Botanik (Hedwig'sche) gewählt: der •

Suhn wählte sich Musik, theoretische u. praktische.

Was die Philosophie anlangt, so ist in diesen

Blättern nur kurz zu erwähnen, dass unsers Ent-

schlafenen Philosophie die Kant'sche war und wohl
auch immer blieb: sie, die eben in den Jahren

seiner Jugend in alles Wbsenschaflliche entschie-

den einzugreifen begonnen, und in deren Systeme

er sich frühzeitig festzusetzen gewusst hatte.

Nach dem Tode des Vaters und nun von sich

selbst abhängig, blieb er diesen seinen Arbeiten und

dieser seiner Liebhaberei getreu; er blieb es bis

an's Ende seines Lebens. Um damit auch auf an-

dere, als schriftstellerische Weise zu nützen, hatte

er sich als Privatdocent an der Leipziger Univer-

sität habilitirt und leistete auch in diesem Amte,

was Kräfte und Umstände verstalteten. Popubri-

sirte Kant'sche Philosophie und Versuche, einen

verständigen Zweck, vernünftigen Sinn und guten

Geschmack in der Tonkunst heran- oder weiter

auszubilden: dies Beides war sein vorzüglich Be-

mühen an den kleinen Kreisen junger Männer, die

sich von Zeit zu Zeit an ihn schlössen. Zu be-

klagen war nur, dass es seinen Vorträgen an der

eben für diese Gegenstände doppelt wünschenswer-

ten Lebhaftigkeit und Entschiedenheit mangelte.

Er konnte diese seinen Vorträgen nicht geben; denn

er besass sie selber nicht in seinem gesammten

Sein und Wesen. Dieselben oder doch ihnen nahe

verwandte Gegenstande bearbeitete er nun auch in

einigen kleinen Schriften und in vielen Beiträgen

zu kritischen oder andern Journalen und Zeitungen
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In Gerber», . Tonkiinttlerlexicon findet

Schriften und Schriftchen sämmtlich verzeichnet.

Jtk, von je her nichts weniger, als ein fleissiger

Journal- und Zeitung«- Leser, kann mich nicht

rühmen, sie sämmtlich zu kennen. Die bedeu-

tendste aber kenne ich; e« ist die: „Ueber den

Geist der Tonkunst , mit Rücksicht auf Kant's

Kritik der iathetiachen Urteilskraft." Erster Ver-

such. Leipzig, bei Schaefer, 1795, und deren

Fortsetzung unter demselben Titel, zweiter Ver-

such, 1800. Dies kleine Buch enthält, was es

ankündigt, und die Weise, in welcher es abge-

fasst, ist dieselbe, welche ich vorhin anzudeuten

gesucht habe.

Seine spatern Lebensjahre wurden leider sehr

getrübt durch Kränklichkeit und einen hohen Grad
von Hypochondrie. Da lebte nun der gute Mann
fast ganz einsam für sich hin, vergraben in lite-

rarische Beschäftigungen und nur von Zeit zu Zeit

mehr oder weniger erheitert durch sein Klavier-

spieL Dies (er hatte von früh an im Praktischen

sehr gute Lehrer gehabt) war ruhig, bedachtsam,

dem jedesmaligen Zwecke angemessen, gleichmü-

thig-ernst und sanft-gelassen 5 es war wie er selbst.

Denn so war er; und wenn ich ihn so eben einen

guten Mann genannt habe, so geschah das keines-

wegs redensartlich, sondern weil ich ihn stets als

einen solchen erkannt habe.

Mögen deshalb diese einfachen und freilich

nichts Auffallendes verkündigenden Zeilen wenig-

stens von denen geneigt aufgenommen werden, die

ehedem unmittelbar oder mittelbar *

oder Freunde gewesen sind! —
Friedrich Rochlitz.

Nachrichten.

Cassel, im Mai. Am Charfreitage wurde
Spohr's neueste und, wir glauben, grösste Tonschö-
pfung in der hiesigen Hof- und Garnisonkirche

aufgeführt. Von freudiger Rührung noch erfüllt,

geben wir von einem Werke Nachricht, in wel-

chem die musikalische Literatur einen bedeutungs-

vollen Zuwachs, die deutsche Nation aber ein neues

Denkmal ihres angestammten Kunstruhmes und die

evangelische Christenheit insbesondere eine Passions-

musik erhalten hat, die sich der Pikauder-Bach'-

schen (nach Matthäus) und der Ramler-Graun'schen
aufs Würdigste anschliesst. Indem wir uns der

erfreulichen Pflicht einer Öffentlichen Anzeige un=
terziehen, bitten wir jedoch den geneigten Leser,

uns das Aufzählen der einzelnen Nummern, nebst

der müssigen Angabe der Takt- und Tonarten zu

erlassen. Wir wollen zwar, so viel uns dienlich

erscheint, auch in dieser Beziehung angeben, müs-
sen im Ganzen aber, nothgedrungen, auf den Kla-

vic-auszug verweisen, der zur Leipziger Herbst-

messe hoffentlich schon erscheinen wird. *) Der
Raum, welchen uns eine sehr verehrte Redaction

vergönnt, muss, wenn wir nicht unbescheiden er-

scheinen sollen, so sparsam als möglich in An-
spruch genommen werden, und da ziehen wir e«

denn vor, dem geneigten Leser eben das zu sagen,

was ihm eine Vorstellung von dem Werke ma-
chen möchte. —

Das sehr schöne Gedicht ist von Friedrich

Kochlitz und wesentlich in derselben Gestalt un-
ter dessen gesammelten Schriften schon abgedruckt.

Dem Zuschnitte nach ist es ein Oratorium in zwei

Abtheilungen, davon die erste: Jesu Gefangenneh-

mung, Verhör und Todesurtheil, die zweite aber

den Zug nach Golgatha, die Kreuzigung und die

Begebenheiten bis zur Kreuzesabnahme, so wie die

Bestattung des 'heiligen Leichnams im Garten Jo-

sephs von Arimalhia umfasst.

Die heilige Leidensgeschichte ist darin auf eine

würdige, anspruchslose, aber höchst

Weise behandelt. Die einzelnen Grup-
pen, die der Dichter uns in fast dramatischer Be-
deutung schauen lässt, ja zu ganzen Scenen oft

ausgeführt hat, werden durch die Recitau've. des

Lieblingsjüngers unsers Herrn , von Johannes , dem
Evangelisten, zusammengehallen und verbunden.
Der Heiland selbst spricht nur in fünf Hauptmo-
menten, und es ist von der ergreifendsten Wir-
kung, dass da die weuigen, einfachen Worte dea
Evangeliums fast unverändert dem sonst versificir-

teu Texte eingewebt sind. — Gewiss hat aber

auch der Componist in gleicher Weise dem Dich-
ter und einer echten Kunstansicht entsprochen, wenn
er bei der musikalischen Bearbeitung des Werkes
auf alle Oslentation im Fugiren uud Contra puneti-
ren, auf jede affectirte Nachahmung der Meister

abgeschlossener Epochen Verzicht geleistet und hier,

wie überall, sich von den Liebhabereien eines hy-
permodernen und retardirenden Geschmackes gleich-

•) Wird dem Vernehmen nich bei Breitkopf nnd Hirtel

Digitized by Google



345 1835. Mai. No. 21. 346

nissig frei gehalten hat. — Wenn Wir hei einer

Beürtheilung dieses trefflichen Werkes auf den Raum
einer Zeile angewieaen wären, wir würden von ihm

aagen : „dasa es Styl hat" — Styl in der eigensten

Bedeutung der Kunstsprache. Ea versteht sich eben

dadurch von selbst und wird sich bei der Ou-

vertüre schon zeigen , daaa der Componiat eben so

wenig irgend ein zusagendes Mittel, einen passen-

den Ausdruck aeiner Kunst, oder eine altherge-

brachte Schreibart eigensinnig verschmäht hat; -

dabei ist er aber weder antik, noch modern, noch

ein widerlicher Miachmasch von beidem — son-

dern immer nur „er selber", begeistert von seiner

Aufgabe, rein von Manier und alle dem, was uns

bei kleineren Arbeiten eines Meislers auf eine wohl-

thuendc Art immer wieder begegnen mag, bei dem
Besten, was er der Kunst leistet, aber doch zu-

rücktreten und verschwinden muss. —
Nach diesen Vorausschickungen jetzt zur Sache.

Die Ouvertüre hat eine dem Componisten gewiss

willkommene Gelegenheit zu einer Fuge dargebo-

ten, da, den Begriffen, an welche wir gewöhnt

sind, ganz entgegen, im Oratorium selbst nur eine

einzige Fuge noch vorkommt. Wir aetzen das

Thoma, das manchen Leser vielleicht interessiren

möchte, hierher. (Findet sich in der Beilage.) Die

Fuge geht, von einzelnen Färbungen abgesehen, nur

in den Saiteninstrumenten fort und wird zu drei

verschiedenen Malen von einem breiten Motiv aus

dem Oratorium („Er ist der Christ, der Sohn des

Hochgelobten" im i Takt) von der ganzen Masse

der Blaainstrutnente, doch dergestalt unterbrochen,

dasa die Fuge nicht zum Stillstehen kommt— In

einem Zeiträume, für welchen das Wort „Lange"

so wenig als „Kürze" dem befriedigten Gefühle

zusagen will, macht sie, immer breit g.-messen und

nur unmittelbar vor dem Schlüsse mit verkürztem

Thema, einen sehr schönen, ruhig verbereitenden

Eindruck.

Das Oratorium selbst beginnt darauf mit ei-

nem Chore. Hier aber müssen wir schon empfin-

den, wie mager jede schriftliche Mittheilung doch

nur ausfallen kann, — und dass nur der etwas er-

fahrt, der das herrliche Werk mit anhören darf.—
Die schöne Poesie möge den Leser entschädigen

und ihn in die Stimmung versetzen, um unserm trock-

nen Berichte nachsichtsvoll noch weiter zu folgen.

Chor.

Senke dich, Hille Nacht,

Nieder auf unscra Freund,

Vor den wildes Blicken

Blu (begieriger Feinde

Hülle den heiligen Dulder da.

Eine Stimme.
Sagt, wo wandelt er jetat?

Wer genie«et den Segen

Seiner holden Rede,

Seiner Gott nShernden Gegenwart?

Zweite Stimm«.
In Gethsemane'* Hain

Wandelt er ruhig dahin;

Ihn umgeben die Zwölfe,

Wie dort Sterne den aanften Mond.

Chor.
Senke dich, atille Nacht n. .. f. wie oben.

Johannes tritt unmittelbar darnach seine poetische

Function im Oratorium an, indem er uns, als ge-

schähe es vor unsern Augen , die heilige Lei-

densgeschichte mit erleben läasL.— Er unterschei-

det sich, da er ebenfalls nur im Recitaliv auftritt,

dadurch gerade von den Evangelisten älterer Pas-

sionsmusiken , dass sein Ausdruck ganz der eines

Erlebenden ist, wodurch ein grosser Reichlhum

an Situationen herbeigeführt und dem Componisten

eine Menge der wünschenswerthesten Aufgaben ge-

boten worden ist.

Johannes zeigt uns die Angst seiner ahnungs-

vollen Seele; ihn quält das sichere, schweigende

Treiben der Priester und Obristen ; er weiss schon

Alles, ohne seinen Befürchtungen Worte leihen zu

können; der Verdacht eines schändlichen Verraths

hat noch keine Richtung; er wagt nicht, seinen

Mitjünger Judas anzuschuldigen, wiewohl er fehlt

und zweideutig mit den Feinden seines Herrn sich

umhertreibt. Das anspruchlose Recitativ erhält bei

den Worten:
„O, Juda«, Judas, dass ich fälschlich ahnte!"

einen von tausend Gefühlen molivirten Ausdruck,

der bei der Aufführung eine tiefe Wirkung auf die

ganze Versammlung machte. — Ischarioth tritt

aber selber auf, von Gewissensbissen schon gefol-

tert. Sophismen, bei denen er Trost 'sucht, brin-

gen ihn in immer ärg're Angst. „Was ist gesche-

hen ? Was meine Obrigkeit befahl, — nichts wei-

ter. Nein, nein, verkauft hab' ich ihn seinen

Feinden. — Hinweg, du blut'ger Sold!"— Noch
scheint Busse möglich, noch Rettung: „Der Herr
macht sicherlich durch höhere Macht sich frei, steht

dann verklärter da vor allem Volk" — und die-

ser herrliche, glückliche Erfolg der bösen Saat wird

neben Reue und Busse dem armen Sünder Verge-
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burig bringen. Zu bald kehrt aber die Qual des

Zweifels zurück, und Verzweiflung schlagt ihre

Krallen in den Busen des Verworfenen.

Das hierauf folgende Tonstück, eine vortreff-

lich instrumentirte Arie, in der der unglückliche

Judas seinen Jammer charakteristisch ausdrückt,—
liefert einen neuen Beweis von des Componisten

Meisterschaft in den Formen der Haydn-Mozart'-

schen Epoche, und diese Bemerkung wird sich je-

dem Empfänglichen bei den* zwei folgenden Ton-
atücken nur immer stärker aufdrängen.

Das nächste ist ein kindlich reizendes Arioso

der Maria mit einem Frauenchor:
Und wenn sie «Da weichen,

Wir weichen nicht Ton Dir}

Und wenn »ie eile schweigen,

Wir rufen laut nach Dir,

Nach Dir, nach Dir.

Besonders der zweite Theil des Arioso ist mit einer

Grazie gemacht, die sehr selten ist in unserer Zeit.

Im pizzikii ten Unisono ertönt darauf ein Mo-
tiv, das uns auf dem Gange nach Golgatha wieder

begegnen wird, — eine trübe, dumpftönende Me-
lodie. Es wird Einem nicht recht klar, woran es

liegt; der Rhythmus aber besonders scheint etwas

unabänderlich Gebotenes, etwas Soldateskes zu ha-

ben, was die Situation augenblicklich feststellt: Jo-

hannes sieht den Herrn zum Hohenpriester führen.

Eben will er ihm nach, um den Ausgang des Ver-

hörs zu erfahren. Da wankt der sonst so „mullrge

Petrus, zagend wie ein Schatten, aus dem Pallast/*

Er bat den Herrn vei läugnel und weint vor Schaam

und bitterer Reue. Unmittelbar ohne Recitativ folgt

eine einfach angelegte Arie (Cavatinenform) mit be-

sonders schönem Miltelsatz, ganz Mozartisch behan-

delt und instrumentirt. — Ischarioth und Petrus,

wie himmelweit verschieden, wie klar gezeichnet

stehn sie da. Aber der Abfall Petrus und seine

Schwäche geben der christlichen Gemeinde erst

wieder die rechte Kraft and ein einmüthiges, un-

•chülterliches Vertrauen. Der Chor:
Der Du mit Allgewalt

Ueber dem Erdkreil thronst

Und der Sterblichen Trachten

Leitest nach Deinem Rath,

Wende Dich tum Bedrängten,

Den auch aein Freund rerrieih —
zwischen canonisch sich folgenden Sopran und Bass

construirt, scheint den Felsen Petri selbst stützen zu

wollen und läuft auf den Worten:
Nimmer hat der Gerechte

Deiner vergeblich geharret

in ein« eiserne Fnge aus,' deren Eintritte anf dem
nämlichen Ton als der sprechende Aufdruck des

Unerschütterlichen und Unwandelbaren im Gegen-
satz menschlicher Schwäche und Unzuverlässigkeit

erscheinen.

Der Evangelist lässt uns darnach die ganze

Scene des versammelten Rathea, des Verhörs und

grausamen Gerichtes schauen. Der hundertjährige,

fanatische Philo nimmt das Wort Obwohl er kaum
die Macht der Rede hat, so wachsen seine Kräfte

im blinden Eifer, während der Ghor in die Schiusa»

«ätze seiner Anklagen mit einstimmt. Die Zeugen
bringen missverstandeu verkümmerte Wahrheit vor

den Richterstuhl* alle und Philo beschwören das

falsche Zeugniss. Als Intermezzo dieser gross an-

gelegten Scenc steht ein Gebet der Freunde Jesu:

Gott, lehr» uni .chweigen,

Nicht von Dir weichen,

Wie auch Dein Rath mag walten,

Fett an Dir halten.

das derCoraponist für vier Solostimmen weise be-

nutzt hat. —
Umsonst verwendet sich der edle Nicodemus.

Umsonst Josephus von Arimathia. Das von den

Priestern aufgewiegelte Volk schreit „Schmach**
über sie und begehrt von Kaiphas den Urlheils-

spruch; — ein vollendeter, herrlicher Chor, in

' der Mitte, auf den Worten: „Wir sind Abrahams

|

Saamen, treu der hohen Verheissung im Leben und

i
Sterben", sehr passend fugirt, so dass es etwas

Formelhaftes bekommt, was der fanatischen Auf-

regung sehr wohl ansteht.

Kaiphas erhebt sich, wird aber von dem siel»

immer mehr erhitzenden Volke noch einmal mit

Weheruf und Verfluchung der unberufenen Fürspre-

cher unterbrochen, die er selbst Verrälher nennt,

welche an der Ehre des Gerichts keinen Theil ha-

|

ben durften. Er fragt Jcsum, „ob er Christus sei,

der Sohn Gottes" und er antwortet: „Ich bin der,

den Du meiitft, und fortan sollt ihr den Sohn des

Menschen tzen sehn in seiner Kraft zur Rechten

seines Vattrs und in den Wolken kommen zum
Gericht". Es ist dies die erste der fünf Stellen,

in denen der Heiland selbst spricht, — mit blo-

sen Blasinstrumenten orgelhaft begleitet, und wie
alle folgenden, durch eigenthümliches Accompag-
nement und Rhythmus — aus dem Zusammen-
hange hervorgehoben. — Da zerreisst der Hohe-
priester sein Kleid und spricht das Todesurtheil über
den Gotteslästerer. Nicodrmus aber zählt ihn den
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heiligen Propheten bei, „die sie anch erschlugen,

und die Gott nun um «ich versammelt hat, zu rich-

ten die Geschlechter Israels." — Im Schlusschor

des ersten Theils ruft das Volk das grässliche „lie-

ber uns komme sein Blut und über unsre Kinder"

und fordert den Kreuzestod mit einer Leidenschaft

und Wildheit, die der Componist wunderbar zu

malen und doch zu einem Meisterstücke an Ord-
nung und Schönheit zu verarbeiten gewusst hat.—

Der zweite TV ,1 wild durch wenig*» Takle

eingeleitet, in welchem eintöniger Trompetenruf den

ohnmächtigen Schmerz der gottverlassenen Erde ar.s-

zustöhnen scheint. Dann hört man, wie aus der

Ferne, dasselbe Motiv, von dem wir oben schon

gesprochen haben, im unisonen Pizzicato aller Sai-

teninstrumente, zu dem sich Clarinetten, Oboen etc.

nach und nacb gesellen, um den breiten Satz zu

entwickeln. Der Zug nach Golgatha setzt sich in

Bewegung. Der Chor nähert sich allmälig. — F.in-

celne Stimmen sprechen aus, was in der Brutt je-

des Gerechten bei dem Jammeranblick vorgehen

mag und wie der Gottmensch unter der Last des

Kreuzes zusammensinkt. Das Orchester mall den

Zug immer weiter und der Chor ruft zur Sonne,

wie wenn er das Feuer der Zerstörung über den

Jammer herabflehen wollte. Da ist man an der

Schädelstätte angekommen, das Kreuz wird aufge-

richtet und der Marternd vorbereitet. „O Krie-

ger, fasst den Dulder nicht so rauh — o seht —
so sanft, wie sonst zum Segnen, reicht er euch die

Hand." Nur den Pöbel rührt nichts} seine Roh-
heit hat noch der Nahrung nicht genug;— er ver-

höhnt und verspottet den gekreuzigten Heiland.

—

Der dadurch veranlasste Chor, dessen Gewalt und

meisterhafte EiGndung leider auch d;r Klavie'-rtus-

sug nicht zur Anschauung bringen wird,— ist in

dieser Art das Gelungenste im ganzen Oratorium

und nur noch mit dem Schlusschor der ersten Ab-
theilung zu vergleichen, wo der Pöbel das Blut des

Verurlheilten über Weib und Kinder ruft.— Je-

sus aber antwortet mit den Worten der Schrift:

„Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie

thun." — Johannes mit Maria tritt zum Fusse des

Kreuzes. Christus ermahnt ihn, die Gebenedeite

als seine Mutter zu ehren, und bittet diese wie*

der, Johannes von nun an wie ihren Sohn zu be-

trachten, — woran sich Recitativ und Arie, mit

obligater Violine, Harfe, Horn und Cello, und

dann wieder ein Terzett der heiligen Frauen an-
schliesst, so voll Liebe nnd Trost, data man den

Schmerz und die Trennung über den Abschied fast

vergessen möchte. — Dadurch aber allein scheint

der erfahrene Componist die noch erforderliche

Steigerung in den Situationen möglich gemacht zu

haben. — Denn aus der sanften Wehmuth soll

uns Johannis herzzerreissende Mahnung erwecken

:

„Blickt hin, die letzte Stunde naht". Die höchste

Uöhe der Empfindung macht auch für ihn eine

andere Form des Recitativs nothwendig. Wir wiias-

ten nicht, wie wir uns darüber auf eine anschau-

liche Art aussprechen sollten, und greifen zu dem
unstreitig besteu Mittel, indem wir eine verehrte

Redaction bitten, die Anlage mit dem Recitativ

und dem Anfange des darauf folgenden vierstim-

migen Canons, so weit es ein mässiger Raum zu-

lässt, im Zusammenhange abdrucken zu lassen.— ...

Nach diesem wunderbar rührenden Canon, der al-

les Warme, Weiche hat, das Arbeiten dieser Art

sonst wohl abzugehen pflegt, tritt das Recitativ mit

derselben Figur und Behandlung wieder ein, und

diese Rückkehr (mit diesmal gedämpften Geigen)

gibt eine Einheit, eine Ruhe der Empfindung, von
der man sich wahrlich nur aus Erfahrung eine

würdige Vorstellung machen kann. — Es ist in

diesen durchgeführten Ccllofiguren etwas, das an

die rührenden Betrachtungen der Bach'schen Pas-
sion nach Matthäus erinnert. Johannes schildert

die Verklärung in den Zügen des sterbenden Mitt-

lers: ,,es stockt seit» Blut, fliesst nicht mehr aus

den Wunden, das Auge bricht" — da ruft er

laut: „Vater, in Deine Hände befehl' ich meinen

Geist", worauf sich der Kreuzestod mit einem

Solo-Quartett ohne andere Begleitung als des Ge-
sangchors abschliesst, worin des Herrn Freunde
zu seinem himmlischen Vater beten. —

Die Erde selber aber erbebt über den heillo-

sen Frevel , die Elemente geralhen in Aufruhr und
das verworfene Volk, das den eingeborenen Hei-
land von sich gestossen, das ihn erwürgt hat am
Kreuze, sucht verzweifelnd und umsonst einen

Schlupfwinkel des erwachten Gewissens. Das Meer
kocht, der Abgrund erbebt, die Sonne verhüllt

sich am lichten Tage, Felsen stürzen zusammen,
Gräber öffnen sich und Geister steigen zum Him-
mel. Der Chor erst unisono, dann in gekoppelten

Stimmen, voll Angst und Verwirrung; das Orche-

ster ein Bild der erwachenden, empörten Natur,—
bis Alles in den Schrei des Entsetzens sich verei-

nigt und jeder Einzelne von der frevelhaften, miss-

leiteten Menge sich wieder loszumachen, die Schuld
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allen Anderen beizumessen strebt und Kaiphas und

die Aeltesten, die Wortführer und Gewalthaber

verwünscht.

Hier wieder zeigt «ich die unglaubliche Herr-

schaft de« Meisters, der diese Masse der Leiden-

schaft zu bewältigen nnd die ganze Wucht der

aufgebotenen Kräfte so su beherrschen weiss, dass

der lange, breite Satz doch im höchsten Grade

durchsichtig, geordnet in reinen Conturen und ge-

nau erwogenen Licht- und Schattenmassen, düster,

und doch wohlthuend colorirt,— wie ein Gemälde

erscheinen muss , das man mit einem Blicke über-

schauen kann. Das ist seine seltene Kunst, das ist

das echte Gepräge der Meisterschaft, das sich wie

an jedem Satze, so auch am ganzen Werke be-

währt und unsern Componistcn, man darf es aus-

sprechen, in unsern Tagen unvergleichbar macht.

Von jenem Chor an geht das Oratorium in raschen

Schritten seinem Ende zu. Joseph von Arimalhia

ruft laut sein Glaubensbekenntniss : „Er war der

Sohn des Hochgelobten" und der ganze Chor mit

der Orgel der gesammten Blasinstrumente wieder-

holt es, so wie es als Motiv der Ouvertüre schon

erwähnt worden ist.

Joseph veranstaltet darauf die Bestattung des

heiligen Leichnams , und das Oratorium endigt mit

einem Chore, der Manchem in der Partitur wohl

zu unbedeutend ausseben möchte, um ein so gros-

ses Ganze, nach so vielem Aufwand, genügend zu

beschließen. Die Geigen allein bewegen sich Larg-

hetto ununterbrochen im ^ Takt, dazu der Alt,

der Sopran und dann die Männerstimmen, in der

einfachsten Melodie von Vierteltaktnoten, nach ein-

ander eintreten, zuweilen und immer auf kurze

Zeit nur, wie zufällig sich begegnend. — Zuletzt

singt dieselbe Melodie der ganze Chor unisono.

Die Wirkung mag Jeder erproben, der für das

Schöne, Gute, Fromme noch ein Herz hat. —
Wie gerne sähen wir in den Händen unserer

Leser das Textbuch wenigstens, das uns bei Ab-
fassung dieser Anzeige als Leitfaden und Grund-
lage gedient hat; so dürften wir doch hoffen, un-

sere Andeutungen einigermaassen, nach der Schön-

heit des Buches, gewürdigt zu sehen. Das Wort
ist au arm für die Beschreibung eines solchen Wer-

kes; «011116*860 wollen wir darum auch nicht an-
ders, als mit den Worten des Gedichtes selbst,

mit dem rührend einfachen Gesänge der Freunde

des gekreuzigten Messias:

Wir drurk.cn Dir die Augen an (

Und bringen Dich su Deiner Ruh,

Heiland der Welten
;

Dein Co« , der Dich dem Tod geweiht.

Hebt Dich an Deiner Herlichkeit

Und wird rergelteu. —
Dein Geist, der hier nnr Schmerlen fand,

Kehrt nun auriiek in'« Vaterland,

Rein , wie ihn Gott 'gegeben

;

Ihr Thrlnen , linkt ihm nach in'i Grab,

Bald trocknet «eine Hand euch ab

In einem beaaern Leben.—
F. Nbltlu

Kurze Anzeige.

l. Introduction mit 4 leichten Variationen und
Finale für die Orgel über ein Thema von

Corelli , componirt — von Ch. H. Rink.

Op. 108. Mainz, bei B. Scholt's Söhnen. Pr.

10 Gr.

3. Der Choralfreund oder Studien für das C/io-

raltpielen comp, von Ch. H. Rink. Dritter

Band, Heft 5 — 6 mit. Op. no. Ebenda-
selbst. i834.

Das erstgenannte Werkchen hat sein Entste-

llen der Uehersendung des zweistimmigen Thema's
durch den Kapellm. Hrn. Kennis zu Antwerpen
und der Bitte desselben um einige leichte Verän-
derungen zu danken. Die Bearbeitung dieser alten

Melodie ist so zweckmässig und gut, als irgend eine

des geschätzten Orgelcomponisten, so dass das wirk-
lich nicht schwere Werkchen vielen Eingang finden

wird. Zugleich machen wir den vielen Verehrern
dieses Componisten noch bekannt, dass nicht nur
die genannten Hefte des dritten Bandes des Cho-
ralfreundes, sondern der ganze Jahrgang erschie-

nen und der vierte begonnen worden ist. Was
diese Bände enthalten und wie es ist, weiss Jeder

bereits. Verändert hat sich nichts, es wäre denn
im vierten Bande, den wir noch nicht sahen.

(Hiera« da« Intelligena -Blatt No. V. nnd die mu.ikalitcho Beilage No. 3.)

Leipzig, bei Breitkopf und Härtel. Redigirt von G. IV. Fink unter »einer Verantwortlichkeit.
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Anzeige
von

Verlags - Eigenthum.
im Verlage der Unter-

Soirees musicales»
Huit Anettes et quatre Duos italiens

composes avec aecorop. de Piano
par

G. Rossini.
Main*, in April i835.

B. Schott'* Sohne.

Gesuche.
In einer Mittel-Stadt Westphalens wird im Anfange de«

i dieses Jahres die Stelle eine« Musikdirector« erledigt.

Man wünscht dieselbe mit einem soliden , wo möglich un-

verheirateten Mtuiker au besetzen, welcher gut Violine spielt

und im Stand» iat, auf dem Pianoforte und im Gesänge Unter-

richt au ertheilen.

Für seine Leistungen können ihm an fixem Gehalt «war
nur 100 Thlr. geboten werden, jedoch wird Tcraichert, daa*

er, wenn sein Klavierspiel nur von einigem Belang iat, bei ge-

höriger Thätigkeit sich eine sichere Exiatene und, wenn er will,

Die Redaclion dieses Blattes wird die Güte

frankirte Anfragen nähere Auskunft iu geben.

Die Gesellschaft Felix Meritia in Amaterdam sucht

für ihre nächsten Winterconcerte \ eine talentvolle Sänge-

rin. Die auf diese Anfrage reflectiren , belieben aich an die

i Abtheilung der
,

Anzeigen.
Ehren - Bezeig ung.

Sr. Majestät der Kaiaer von Russlsnd hat demKaiawl. Bra- !

Hof-Co«ponisten C. F. Müller in Berlin für

die Compoaition einer groaaen Origiual-Müitajr-Musik
aehr koatbaren Bril"

chelhaften Schreiben Sr.

übersenden lassen.*)

Desgleichen sind Herrn Müller auch von Sr. Maj.
Könige von Baiern und dem Grosshersoge vo

weise der Anerkennung seiner Leistungen ala

Ersterem die goldene Verdienst-Medaille und
die goldene Kunst-Medaille verlieben worden.

*)

Wohnort» - Veränderung.

Indem ich

ergeben.« t anzeige , dasa ich vor Kurzem Berlin verlassen habe,
bitte ich , ihre fernem gütigen Anfträ'ge nach meinem jetaigeu

Wohnorte gefllligat richten an wollen.

Mittenwald« (bei Berlin), am a6. April i835.

Der Mu*ihin*trumentenmacher Straube.

Anzeige für Militärnuuikchöre.

üm allen Anfragen au begegnen, aeige Ich

dass ich mit Arrangemente mich niemals bereist habe nnd
niemala befaaien werde ; dahingegen laaae ich von allen mei-
nen Original -Partsturen, so weit ich nur immer kann, ge-
gen ein solides Honorar gern Abschriften verabfolgen , wenn
ich, notabene, vor etwaigem!"

Berlin, d, a5. Mai i8a5.

C. F. Müller, Hof-

Mueih - An zeig e.

Giovanni Ricordi, Musik-Verleger in Mailand,
macht hiermit bekanut , daaa er mittelst regelmässiger Contra-
cte daa ausschliessliche Eigenthums-Recht für Italien nnd die
ganae Oeaterreichische Monarchie xum Druck und an allen
Arten Arrangements folgender Werke an aich gekauft hat:

Rossini, Ia Soiree.mnaicale. Sammlung von 8 Arieiten
und 4 Dnoa, gana nen, cur Uebung im Italienischen Ct~
sang verfaeat.
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Belliui, I Puriuni, Oper in 3 Acten auf dem iulien.

Theater in Pen» aufgeführt.

Donisetti, Marino Fallier o, Oper in 5 Acten, ebenfalU

auf dem italienischen Theater in Paris aufgerührt.

Obiger Verleger macht an gleicher Zeit bekannt , daaa er,

ausser dem achon früher angeaeigten ausschliesslichen und un-

begreniten Eigentbume aller der Opern, welch» die Unterneh-

mer der Kaia. Königl. Thealer in Mailand u. der Königl. Thea-

ter in Neapel werden achreiben laaaen, auch dae ausschliessliche

und unbegrenate Eigenthoma- Recht aller der Opern an aich

gekauft hat, welche die Unternehmuags-Gesellschaft der Köu.

Theater in Neapel für daa neue Theater dieser Stadt schreiben

listen wird.

Subecriptions - An z e ig e.

Bei

H. A. Prob«t u. Fr. Kiatuer in Leipzig

erscheint mit Eigenthums-Recht folgendes klaaaiache Werk:

Theorie des Contrapunktes und
der Fuge

(Cours de Conüepoint et de Fugue)

ton

L. Cherubini,
Mitglied deslnatitut de France, Director dea Conserva-

er Mu.ik in Paria, Offieier der

Dr. Franz Stoepel.

Zur Bequemlichkeit dea Publikums werde ich obiges Werk,

in circa 8 Heften , woron monatlich «wei Hefte erecheinen,

herausgeben.

Das erste wird Anfang August d. Jahres versandt. Der

Subscxiptionspreis für jedes Heft ist 16 Gr. Conv. Miinie. Der

spätere Ladenpreis wird bedeutend hoher sein. Es versteht

sich übrigens von selbst , dasa die resp. Subscribeatea sich für

das gsnse Werk verbindlich machen, da ohnedem einzelne Hefte

als unzusammenhängend nicht brauchbar sind.

Alle soliden Buch- nnd Musikalienhandlungen nehmen

Subscription darauf bis Ende Juli d. J. an.

Leipsig, d. i. Mai i835.

H. A. Probat — Fr. Kittner.

Neue Musikalien
im Verlag

der Hoßmuikalienhandlung von Adolph Nagel
in Hannover.

Thlr.Gr.

B e 1 1 i n i , Aus der Unbekannten , Arie mit Pianof. :

O komm mit mir — 4

Blahetka, Portrait. Schöner englischer Steindruck, i —

20
TMr. Gr.

D i a h e 1 1 i , Favorit-Stücke ans Opern, irr. m a Hln-
den, Ne. 9 bia 1 a a 6 Gr. Zu 4 Händen, No. 1 3,
10, 11 a 10 Gr. No. i4, i5, 16, 17, 19,
11 i8 Gr. No. 18 C

Echo des französischen Theaters ; eine I

beliebtesten Romanzen aua I

villee, in deutscher Uebersetzung, mit Pfte od.

Guit. No. 1 bis 18 i 4

Euckhausen, H„ Ouvert. für Pianof. 1 8 tee Werk.
8 Gr. ; su 4 Händen , 5— Rondo giocoao p. Pfte. Oeuv. 38 — 1»

— Der 1 3<iste Psalm für 4 Männerstimmen. 4ostee

Werk (Part, und Stimmen) ,q
Herold, F., Aus Zampa, Ouvertüre für Pfte, 8 Gr ;

No. b. Ree. und Arie mit Pfte: Wenn ein
' Mädchen mir gefällt, 8 Gr. No. 10. Lied mit

Pianot oder Guitarre i Schleudre, achäumende
Welle. — 4

Hüuten, F., Air suisse rar. p. Pfte. Oeuv. 5a... — 10
Kosackenlied, gesungen von den a 3 russischen

Hornbläsern, für t Solostimme mit willkür-

lichem Chor, in deutscher Uebersetzung mit

PAe oder Guit _ 4
Lee, S., Variation! de Concert sur un theme de Guil-

lanme Teil de Rossini. Op. 3. Av. Orch.

1 Thlr. 16 Gr., av. Quat. 1 Thlr., av. Pfte. — iG
Marschner, H., 4 Lieder mit Pfte. 8a stes Werk.

1 8 Gr. Einzeln No. 1 u. a 1 4 Gr. , No. 5
6 Gr., No 4 — 10

— 4 Gesinge mitPfte. 87stea Werk. 18 Cr. Ein-

teln No. 111.3 ä 5 Gr. , No. a 6 Gr. , No. 4 — 8

äteyersches Alpenlied: „Es bleibt halt unter

uns". Mit Pfte oder Guitarre — a

Neue Musikalien,
welche bei

Breitkopf u. Härtel in Leipzig

erschienen sind.

Tbl. Cr.

Hauptmann, M., Auf dem See. Gedicht von Gö-
the, für 4 Solostimmen und vierstimmigen

Chor. Op. a 1 — 16

Adam, Adolph, Die Schweiserhütte (le Chalet). Ko-
nische Oper in einem Akte. Klavierautzug mit

franzöaiachem und deutschem Texte 4 —
Uraeuer, C, Der i5te Psalm: „Herr, wer wird

wohnen" Tür 4 Singstimmen mit Begleitung dea

Orchesters. Partitur — an
Hiller, F., Reveries au Piano. Op. 17 — ifi

O na low, G., oeoie Sinfonie arrangee p. Pfte i 4

mains par Mockwitz a —
ßerbi guier, T. , Souvenir de Vaucluae. Melodie

concert. p. Pfte et Flute. Op. i3o — if«

Leipzig, bei Breitkopf and Härtel. Redigirl unter Verantwortlichkeit der Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 3*** Juni NS. 22. 1835.

Erster Nachtrag tur Orgelbau-Kumt , welcher

die Vervollständigung der Mensuren mu den
Labialttimm&n und die Theorie der Zungen-
etimmen mit den daxu gehörigen Meneurtabel-

dereelben enthält. YorTcftllob Töpfer. w2-
1834. In Commiss. b. Wilh.

r Schrift, die der Unterzeichnete mit im-
steigendem Interesse Im, gibt der hochacht-

Verf. mehr noch, eis der Titel besagt, indem

Zeichnung der bohen und tiefen Orgeltöne höchst

und »ehr leicht aufzufassende

der Loflmaaae, so wie die Schönheit da« To
com Thefl von der possenden Grösse und
des Schallbechers, hauptsächlich aber TOS der re-

gelrechten Vibration der Zange abhingt,

die aufschlagenden mit den freischwingenden

gen, spricht über die Klangfarbe

und tbeilt die Wirkungen der nach Erfahrung als

die zweckdienlichsten bewahrten Mensuren mit,

seist mathematisch fest, wieweit die Pfeifen, wenn
sie bei verschiedener Lange gleiche Qualität des

Tones haben sollen, gibt die Berechnung einer

Normslmensor nach dem Verhaltnisse: llf"!, so

wie die Bestimmung der übrigen anwendbaren Men-
suren nach derselben, der er eine Mensurtabelle

beifügt, in welcher u verschiedene Mensuren in

. Abstufungen von gansen Tönen aufeinander folgen

und nach welcher die Querschnitte der Unterocta-

nach dem Verhallnisse i*f"8, eine 3le Men-

deren Anwendung aufdie allgemein gebräuchlichen

Orgelstimmen : Principal, Octave, Quinte, Tertie,

.
wie auf Cornet folgen lisst.

Hierauf gibt er die Beschreibung der Zungen-

stimmen, erklart die Entstehung und Fortdauer ih-

rer Töne, «eigt, wie die Starke des Tones einer

Zungenstimme von der ihr

1».

auf den Ton der Zungen; gibt die Gesetze an,

nach welchen sich die Tonhöhe der Zungen än-
dert, nnd neigt den Rinfluss der Schallbecher auf

die Tonhöhe einer Zange.
Hierauf folgt: Mensur der Zungen nach dem

Verhältnisse i : f~8, das als das einzig richtige für

und dem eine Tabelle für die Fliehen der Zan-
gen, nebst Anwendung derselben, so wie noch eine

zweite für die Langen und Breiten der Zungen folgt.

Höchst willkommen wird es jedem Leser sein, dass

Hr. G. T. S. 65 $. XXXVI. den Plan mittheilt,

nach dem derselbe viele Versuche anstellte, um
den praktischen Arbeitern zweckmässige, ans Er-
fahrung geschöpfte Mensuren zu liefern} diese er-

folgen in einer Mensurtabelle

und aufschlagende Zungenstimmen,
Dicke, Breite und Lange, so wie die Art und
Weise, Mensuren aufzuzeichnen

j

der Mensur der SchallbecheT so

men, von den Forderungen, die bei

einer Mensur der Schallbecher an

von der Dimension des Schallbechers

freischwingenden Zun*» für

gehandelt. Dem folgt eine Tabelle aber die I -m-

Uiersuf wird die Art nnd Weisf^^
$

Zungen, Zungenstimmen nnd Mundstücke

Ist, die Zangen auf die zweckmässigste Art
stigt werden müssen. Dem folgt

22
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der Zungenpfeifen ; hierauf die fernere Einrichtung

derselben; eine Anwendung der für die Schallhe-

cher gegebenen Mensuren and von der Form der-

selben; von der Herstellung der aufschlagenden

Zungenpfeifen, von den Schallstückcn zu den auf-

schlagenden Zungenstimmen. Hr. G. T. schliesst

mit dem Dafürhalten, dass das Gegebene für je-

den denkenden Praktiker hinreichend ist, ihm den

rechten Weg zur Erreichung des vorgesteckten Zie-

les zu zeigen, und fügt hinzu : „Irre ich hierin nicht,

so ist der Zweck dieser Schrift erreicht."

Gewiss irrt der Hr. Verf. nicht, denn er gab

bei seinem loblichen Streben, ein Fundament zu

errichten, auf dem wackere Künstler sicher fort-

bauen können, Alles mit so sorgfaltiger Genauig-

keit und Deutlichkeit, dass seine Arbeit nicht an-

ders, als nur nützlich werden kann.

Schliesslich wiederhole ich, was ich in der

Recension über Töpfers Orgelbaukunst (Caecilia,

Band i 6, S. 26?) sagte: dass es leider der wissen-

schaftlich gebildeten Orgelbauer nur sehr wenige

gibt, und füge hinzu, dass es aber auch der tüch-

tigen und achtbaren prfltWschcn Arbeiter viele gibt,

die nach dem. Besten streben. Möchte dies den

Hern. Verf. bestimmen, nachdem dieser Angelegen-

heit von wissenschaftlicher Seile genügt ist, sie

auch für Letzlere verständlich im Druck ersehei-

nen su lassen. Der grosse Nutzen davon wird und

rouss allgemein einleuchten. Wille.

Ein- und mehrstimmige Gesänge mit und ohne

Begleitung des Piano/, frei nach Shakespeare,

Byron, Tlwmcu Moore etc. zu Compoaitionen

von L. von Beethoven. Leipzig, bei Breitkopf

u. Härtel. Pr. 1 Thlr. 4 Gr.

Als uns das Unternehmen eines geistreichen

Mannes angekündigt wurde, freuten wir uns über

den Gedanken und waren begierig, die Ausführung
desselben kennen zu lernen. Da erschien kurz dar-

auf mit dem Abdrucke des Vorwortes des Bearbei-

ters, das im Voraus auf eine sinnige Behandlung
hoffen liess, i83a S. 8a 8 eine sehr empfehlende

Beurtheilung des Werkchcns in unsern Blättern,

die 'uns noch mehr zur nähern Bekanntschaft hin-

zog. Wir fanden Wahl und Bearbeitung ausge-

zeichnet und meinten, das gelungene Heft werde
sehr bald unter den vielen Freunden des Compo-
nisten und der Dichter sich verbreiten und ihren

Unterhaltungen einen Reiz mehr bringen. Man

muss es aber im Gedränge der Neuigkeiten ganz

übersehen haben; wenigstens ist es nicht so be-

kannt geworden, als wir es für die Freunde Beet-

hovenscher Muse wünschen müssen. Ueberzeugt

von der Wirksamkeit dieser Gesänge, guten Vor-
trag natürlich vorausgesetzt, könneu wir nicht un-

terlassen, von Neuem darauf aufmerksam zu ma-
chen. Shakespeare und Beethoven vereint zu se-

hen, vereint zu singen, ist wohl der Mühe des

Versuches werth.

20 Exercice* pour le Violoncelle composea —
por Jos. Merk, professeur du Conservaloire de

Musique ä Vienne. Oeuv. 11. Vienne, che«

Tob. Haslinger. Pr. 2 Thlr.

Uebungen für irgend ein Instrument sind nicht

mit Unterhaltungen zu verwechseln. Der Nutzen

für den Spieler ist hier die Hauptsache. Dass die

Uebungen stets nach der Eigentümlichkeit des In-

strumentes eingerichtet sein müssen, dass auch Ton
und Gesang darin nicht ganz vernachlässigt werden

darf, ist 110 th wendig in allen vorauszusetzen, die un-

ter die zweckmässigen gezählt werden sollen. Nur
muss der Einübende dabei nicht zu viel auf gefäl-

lig Melodisches sehen, mehr auf gute Anleitung

für gesteigerte Ausbildung alles dessen, was von
seinem Instrumente jetzt verlangt werden kann. Sind

doch schon Exercices von Ctudes verschieden, wie

viel mehr von Unterhaltungsstiickcn !— Wir spre-

chen hier nicht ohne Grund davon. Nicht selten

haben wir von Violoncellisten selbst gehört, Hrn.

Merk's Uebungen seien immer sehr zweckmässig

und fördernd, allein etwas Angenehmeres, mehr
Melodie und Unterhaltung wünschten sie dabei. —
Wir hallen dies für eine Verwechselung der Be-
griffe , womit sich dio Uebenden selbst schaden.

Sind Uebungen dem Instrumente völlig angemes-

sen, wie es dieses tüchtigen Meisters Arbeiten der

Art ohne Ausnahme sind; fördern, vervollkomm-

nen sie Alle, die diese Uebungen gebrauchen, was
jeder Violoncellist zugibt und zugeben muss; beein-

trächtigen sie keinen Theil der Bildung und ver-

letzen sie nicht die Ansprüche einer gesunden rhyth-

mischen Haltung und eines klaren Ton- und Figu-

renzusammenhanges, was man diesem Meister nie

zur Last legen kann: so sind sie vollkommen, was

sie sein sollen. Dass aber diese Uebungen höchst

angemessen und äusserst fördernd sind, ist nicht

das Urtheil eines, sondern mehrer ausgezeichneten

Violoncellspieler, die sie ihren Freuuden angele-
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gentlichst empfehlen. Mögen denn Alle, die bis

dahin vorgeschritten sind, sich derselben zu ihrer

Vervollkommnung bedienen. Sie enthalten Tüchtiges.

U Quintette pour deux Fliites, Alto, Guilare et

Violoncelle compose — par Gaspard Kummer.
Oeuv. «5. Offenbach s. M., chez Jean Andre.

Pr. l Thlr. 8 Gr.

3. Trio pour Flute, Alto et Pianof. etc. Von
demselben. Ebendaselbst. Pr. l Thlr.

Dieses Quintelt eines Mannes, der als geschick-

ter Comp., besonders in leirliter, gefälliger Weise,

für häusliche Musikzirkel und nicht zu Schwieriges

und Ernstes verlangende Versammlungen, längst

bekannt und beliebt ist, zeichnet sich vor Andern

zuvörderst durch eine Zusammenstellung von In-

strumenten aus, die sich wohl nur selten finden

mag, wenigstens ist uns noch kein Quintett für

diese Instrumente vorgekommen. Das wird es aber

den Liebhabern nur noch lieber machen und für

diese ist es auch in der That geschrieben. Alles

ist gefällig und lebhaft, alle Instrumente angemes-

sen beschäftigend , leicht und für mässige Kräfte

doch nicht gar zu leicht, so dass gerade die rechte

spielende Aufmerksamkeit ohne Arbeit dazu ge-

hört. Der erste Satz hat bei aller Natürlichkeit

der Gedanken doch etwas sinnig Aufmunterndes,

was durch sehr hübsche Verlheilungcn in den Stim-

men am meisten bewirkt wird. Der zweite mischt

in s. | Andante poco Adagio, wechselnd ein poco

Allegretlo scherz. ^ in Dur, wie ein nur angedeu-

tetes Rondo, hinein, was sehr ergötzlich wirkt.

Auf die Mcnuetto mit ibrem Trio folgt zum Be-

schluss Allegretto con moto, was wir sogar für

dieses Ganze noch ein wenig zu gearbeitet oder

vielmehr zu viel modulirend finden. Das Ganze
wird vorzüglich Dilettanten dieser Instrumente gros-

ses Vergnügen gewähren; das wir ihnen daher be-

stens empfehlen. — In No. 2 haben sie dieselbe Ar-
beit für solche Kreise, denen ein Guitarrist und
eine zweite Flöte fehlt. Das Pianof. ist äusserst

leicht und hat doch das Seine zu thun. Nur die

Stichfehler, in die Augen springend, mag man
sich zuvor in beiden Ausgaben verbessern.— Noch
ist in ders. Handl. von dems. Verf. erschienen

:

Serenade pour Flute^ Alto et Guitare. Oeuv. 81.

Pr. ao Gr.

Die Serenade ist gleichfalls leicht auszuführen,

in ähnliche!- Art und für denselben Zweck.

Nachrichten.
Forttet-ung der Herbatopern in Italien u. $. w. -~

Anfang der Karneval»- Stagione.

Lombardisch-Venetianisches Königreich.

Liecco. Der grosse Beobachter auf einer zwei-

monatlichen Reise, Hr. Gustav Nicolai, welcher

im Frühling i835 aus seinem brandenburger ge-

lobten Lande kommend, blitzschnell durch die von
Flöhen wimmelnden graugrünen hesperischen Ge-
filde gewandert, mag in seinen unlängst zu Leip-

zig herausgekommenen zwei Banden über Italien

schimpfen wie er will: dies Ländchen ist doch

wenigstens in musikalischer Hinsicht nicht so ganz

zu verachten, und hat heut zu Tage mehr Opern-

componisten und Sänger, als alle übrigen Länder

von Europa zusammen. Hier in einem Marktfle-

cken hallen wir diesen Herbst sogar zwei beliebte

Opere bulle, den Nuovo Figaro und Elisir d'amore,

und unter den Sängern eine leidliche Prima Donna,

Virginia Rcali, und einen nicht. Übeln Buffo, Carlo

Pizzocchero. Unsere sehr nahe und eben so wie

Lecco durch Gebirge, Seen u. s. w. malerisch ge-

legenen Nachbarslädte Como, Lugano, Varese hat-

ten ebenfalls ihre Oper. Man denke sich nun z. B.

in benannter Jahreszeit eine viertägige Spazierfahrt

nach all diesen gewiss reizenden Gegenden, wo
man noch dazu überall Oper, mitunter auch Ballet

findet } ist so was zu verachten ? *)

Mailand, (Tealro alla Scala). In Allem gab

die Malibran 11 Vorstellungen (Sonnambula fünf,

Norraa 4, Capnleli 3, Otello 2); überdies sang sie

in der mitsikal. Akademie des Pio Instituto teatrale

die Cavatine aus dem Barbiere diSiviglia und das

Schlu«srondo aus der Cenerentola. In ihrer letzten

Vorstellung in der Norma am 26. Octbr. wurde
sie i8mal auf die Sccne gerufen.

In der Bcnefice-Vorstellung de« Pio Instituto

Filarmonico machte eine neue Operette, Quanti casi

in un sol giorno, von Hrn. Gio. Batlista Croff, ei-

nem Mailänder und Zögling des hiesigen Conser-

vatoriums, den Anfang. Leider hat Hr. C. mit

•) Während ich dieiei in Norditalien am 1 5. Januar ichreihe,

blähen hier auf den benachbarten Bergen nnd in den um-
liegenden Garten , rertteht eich im Freien , unter andern

Pflanien, wohlriechende Veilchen , Reseden , Tasetten-

nnd Jonqnillen-Narciuen i ein Anblick, der aö manche*

von Hrn. Nicolai und Comp, in diesem FlÖhelande au»-
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den ewigen Einerlei-Klingklang gehuldigt, ohne eine

einzige neue Idee aufzutischen; Basily und Pianta-

nida haben ihm im Conservatorium gewiss gans an-

dere Lehren gegeben. Eine «weile Merkwürdig-
keit in dieser Akademie war Dem. Eloisa Gaed
dj Ungarn, mit einer starken umfangareichen

eine Arie aus Rossini'« Aaaedio dl Corinto mit
Beifall sang und auf die Seme gerufen wurde.

Dia dritte Merkwürdigkeit war die für um gans
neoe Ouvertüre aua HeranlTs Zarapa, die Alle*

und entzückte und mit einem heulend-

brüllend-atürtniachrn Bis eehnell wiederholt werden
musste, Zufälligerweise genothigt, das Theater nach

obbenannter Arie so verlassen, konnte ich sie weht
mit anhören, vernahm aber Tags darauf von meh-

die Ouvertüre der Zauberflöte, einige Jahre nach-

her aber jene von Rossini's Guglielmo Teil alt

die Königin aller Ouvertüren erkürten., das* nna
beide der Sinfonie della Zampa (sie) nicht das

Wasser reichten, und sie sei das Noo plus ultra

dieser Musikgattung. Ahl mir einige Tage nach-
her dies vermeinte Meislerwerk in Partitur zu Ge-
eicht kam, erblickte ich darin ein nicht künstlich

gearbeitetes Potpourri mit einer meist tobenden Mu-
sik, barbarischen Uebergingen und (besonders ge-

gen das Ende) srabiseben Harmonieen. Geht das

Ding sp fort, bekommen alle Blaser im Orchester

in kurzer Zeit die Lungensucht, und die alten ehr-

würdigen Geawralbasslehrrr werden sich schämen,
einst auf der Welt gewesen zu sein. — Die zu
Ende Novembers gegebene neue Oper La gioventü

Schöne, sog aber im Ganzen wenig an; Maestro
tmd Singer wurden jedoch auf die Scene gerufen.

Die Manzocchi und Hr. Poggi haben seither in

ihrer Virtuosität etwas abgenommen, was von jun-
gen , mit keiner eisernen Brust begabten , auf der
Scala in dermaligen Opern singenden Künstlern

an verwundern ist.

ftrona, RiccTs Scerarnuccia machte bei wei-
mehr Glück, als der Elisir d'amore. Der Buffo

ist hier in seinem Elemente, die Raineri
eine liebliche Sandrina. Das Terzett zwischen ihm
und dem Tenor Gomirato machte jeden Abend Fu-
rore. Eine ähnliche gute Aufnahme fand nachher die

Chiara di Rosenberg von demselben Maestro, wor-
war.

i, «er «hui De
der Rassist Negrini und eine Anfängerin, Namens
Lambrecht, gingen hier nach drei Orcheeterproben

mit der Sonnsmbula mnthig in die Scene nnd fan-

den starken Beifall, besonders die Taceani in ih-

rer Schlussscene. Dm Theater war gepfropft voll

Fremder aus Bologna > Ferrara, Padova, Venedig

u. s. w>, welche die hiesige Messe besuchten, und
Alle beklatschten diese Scene. Eine etwas minder

gute Aufnahme fand nachher die Slraniera.

Bassano. Auf den siemlich guten Erfolg des

Elisir wurde der Olivo e Pasquale, ebenfalls von
Donisetti, mit besserm Erfolge gegeben, weil diese

Oper den Chorden der Rossetli und des Tenors

Piantsnida weit angemessener waren. Der spani-

sche Bassist Marty übt weislich seine Sangerpraxis

auf kleinen Theatern aus und hofft bald vorwärts

zu gehen. Der Buffo Cipriani ist ein alter Be-
kannter^ die Bassaneser zeigen sich mit

zufrieden.

Padova. Singer: die Tsdolini unc

der Tenor Morandi, Bassist Msrioi u. Buffo !

Von den drei gegebenen Opern: Eran due or son

tre (Ricci), Sonnsmbula (Bellini), Furioso (Doni-

setti) machte die erste am wenigsten nnd die dritte

am meisten Glück; desgleichen die Tadolim als

Sonnambula und Marini als Furioso. Spada nimmt
sich als* Sempro nio in Ricci's Oper nicht Übel aus.

Iblst.)

Wien. Miuataluche Chronik des ersten Quartale.

Zum Neujahrs-Angebinde beschenkte uns die

Pacht-Administration der k. k. Hofoper, als Vor-

Siugspiele, wie gewöhnlich aus französischen Vsu-
devüle's zugeschnitten : „Die Quäker-Familie" nnd
„Die Wette". — Obwohl nun Hr. KapeUm. Reu-
ling blos zu Ersterer als musikalischer Autor sich

bekannte, so scheint dennoch such die zweite aus

derselben Quelle geflossen au sein. Keineswegs von
reinster Qualität; mitunter unklar nnd trübe. —
Eilen wir sofort lieber zur lange erwarteten Novi-
tät, Donizetüs: „Wahnsinnigem auf St Domingo".

scheint mit Kotzebue's „Menschenhsss und

einen vertrauten Umgang gepflogen zu haben. Da
kommt denn auch so eine Art Unbekanuter vor,

der Cardenio sich

Welt herübergeschwt
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sen Weib« zu entfliehen, nunmehr, rein toll ge-

worden, hier aufHayü* furios genug herumspecta-

culirt und besonders Kaidama, den furchtsamsten

aller Negersklaven der ganzen Plantage, über die

Gebühr ängstigt. Ein Kauffahrer kämpft gegen ei-

nen theatralischen Seesturm und scheitert; die Wo-
gen schleudern Trümmer ans Ufer, nebst einem

weiblichen Leichnam, der aber keineswegs todt,

sondern nur vom verschluckten Salswasser etwas

disgnsürt ist und Elenoren, der verlassenen Ariadne,

angehört, welche reumüthig den verrückten Herrn
Gemahl über den atlantischen Oceah verfolgt. Kaum
hat sich der Horizont vorschriftsmässig wieder auf-

geklärt, so erscheint auch schon ein zweites Schiff,

das aber bezüglich seiner schneckenartigen Bewe-
gung schlechterdings kein Dampfboot sein kann;

es bringt, als Chor-Repräsentanten , ein Rudel Ma-
trosen, so die Arie des aussteigenden, spanisch ge-

kleideten Passagiers accompagniren müssen, welcher
[

Niemand anders ist, als Fernando, CardenioV brü-

derliche Hälfte, der vermuthlich Wind bekam, wo-
hin der Entflohene vom Winde verschlagen wor-
den sein könnte. Im Gesellschafts-Salon des Pflan-

zers Bartholomeo kommen Alle zum ersten Finale

zusammen. Man erkennt sich, schreit, lärmt, bit-

tet, fleht, besänftigt, tobt, wüthet, gestikulirt und
fulminirt, bis der Vorhang fällt. Der zweite Auf-
zug zeigt nns den Raaenden ziemlich vernünftig;

auch ist er nicht mehr so zerlumpt wie früher,

sondern in ein elegantes, mit Goldspangen reich

gallonirtes Wams aus der Garderobe des gutmü-
thigen Plantagenbesilzers gekleidet, um bei dem
Duette mit dem verstossenen EhegespoUs wenig-
stens anständiger costümirt sich zu präsentiren. In
diesem gewaltig länglichten Zweigesprache macht
er plötzlich die Bemerkung, dass ihn das Augen-
licht verlassen habe; glücklicherweise jedoch ist

diese momentane Blindheit blos vorübergehend ; da-
gegen kehrt der alte Tollhäusler-Parosismus wie-
der; Cardenio erobert mittelst des Fauslrechts vom

j

hasenherzigen Kaidama ein paar geladene Pistolen
j

und macht der schuldigen Schuldbewnssten den ori-

ginellen Vorschlag, sich selbander en Compagnie
zu erschlossen. Diese aber nimmt die Proposition

nur cum clausula an und will allein als Opfer
der Nemesis*' Killen. Solch' penetranter Heroismus
bringt den Verrückten zur Raison; „Nein! lebe."*

brüllt er ganz vernehmlich, enlreisst ihr das Feuer-
rohr, stürzt versöhnt in die geöffneten Arme und
nach gegenseitiger Versicherung ewiger Liebe und

Treoe schifft man sich zur Rückreise ins europäi-

sche Vaterland ein, wobei dem Spectaior unbe-

nommen bleibt, den Re*t ad libitum «ich hinzuzu-

denken. Dies wäre also die mit Sallust's Kürz«

erzählte Fabel de;- merkwürdigen, von Maestro Do-
nisetti componirten Oper, über dessen Arbeit wir

nns noch bündiger fassen können. Er hat darin

wenigstens den Beweis eines ganz vortrefflichen Ge-

dächtnisses abgelegt, denn wir begegnen fortwäh-

rend lauter guten Bekannten, so dass, wollte man
jeden einzeln salutiren , der Hut gar nie auf dem
Scheitel bliebe. — Wie nun aber dies aus allen

Ecken und Enden znsammen gelesene, melodisch«

Gelulle zu den Worten und Situationen passen möge,

verschlägt im Grunde gar nichts, denn. der italie-

nische Tonsetzer bekümmert sich darum , wie be-

kannt — gar nicht ; seine Hauptsorge ist einzig

dahin gerichtet, die Sänger brilliren zu lassen, weil

alsdann auch das Publikum befriedigt sich Zeigt.—
Aus allem hier Angeführten wäre wohl die natür-

lichste Schlussfolge, dass die Oper Fiasco machen

musste; das war aber, keineswegs der Fall; viel-

mehr fanden einige mit Applaus aufgenommene

Wiederholungen Statt. Daran aber ist ausschliea-

send nur Meisler Wild Schuld, der dem Popanz

Cardenio eine Lichtseite abgewann, wovon weder

Dichter noch Componist nicht einmal im Traume

die leiseste Ahnung halten. Nur «einer hinreissen-

den Darstellungsgabe, seinem seelenvollen Vortrage

gelang es, selbst die Unnatur zur ergreifendeu

Wahrheit zu stempeln, und selbst die abgeschmack-

testen Phrasen verwandeln sich bei so hoch begei-

sternder Declamation in herrliche Redeblumen. So

war und blieb denn der klassische Mimo auch der

einzige Grundpfeiler, welcher den morschen Bau

mindestens momentan noch aufrecht erhielt, indem

seine Umgebungen, Mad. Ernst allenfalls ausgenom-

men, kaum eine Gelegenheit, sich nur bemerkbar

zu machen, fanden, übrigens die Spässe, welche

Hrn. Forti als Kaidama in den Mund gelegt sind,

höchstens für Lazzaroni geniessbar sein dürften.—
Robert der Teufel erhielt dadurch einen neuen Auf-

schwung, dass, nach dem Wunsche aller Kunst-

freunde, Wild die Titelrolle übernahm. Obwohl

manches den Bereich seines Stimmumfanges über-

schreitet, so weiss sich ein so routinirter Künstler

doch allenthalben zu helfen, und in mehreu Sjel-

len erzielte er eine Wirkung, von deren Grossar-

tigkeit früher keine Spur vorhanden war und die

lautausbrechenden Enthusiasmus hervorzauberte. —
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Dem. Steiler, welche in Berlin als Prima Donna
(iguiirtc, ist wieder zurückgekehrt und freundlich

empfangen worden. — Ein Hr. Kunert, ui fal-

lor, aus Brünn, sang den Tamino nicht ohne An-
erkennung. — Dem. Francilla Pixis, welcher ein

bedeutender Ruf voranging, besuchte uns, begleitet

von ihrem Pflegevater, und erschien bisher zwei-

mal auf der Bühne; als Romeo im dritten Akte

der Vaccaj'schen Compositum und als Bosina in

einem fragmentarischen Auszuge des Barbier von

Sevilla. — Wiewohl sich nach solchen Bruch-

stücken kein bestimmtes Urlheil feststellen lässt,

so erkannte man doch ein volltönendes, biegsam-

sonores, in trefllicher Schule gebildetes Organ, wo-
für eigentlich schon die Namen ihrer Mentoren,

Fodor und Rossini
,
güllige Bürgschaft leisten ; wie

denn auch für solche Bühncn-Ersllings-Versuche

ihr Benehmen anständig und meist unbefangen ge-

nannt werden muss. Dio fernem Leistungen dürf-

ten noch erfreulichere Resultate herbeiführen. —
Das Ballet brachte nur altere Reprisen. Mehre-
male producirte sich eine spanische Tänzergesell-

schaft im National-CoslBtfie. Die charakteristische

Eigentümlichkeit interessirte allerdings durch den

Reiz der Neuheit; dennoch konnte man sich mit

der südlicbglühenden Derbheit de« Ausdruck« nicht

recht eigentlich amalgamiren und die ganze Ge-
schichte kam unsern an Grazie und dezente Ele-

ganz gewohnten Augen denn doch etwas spanisch

vor. Die ohrenzerreissende Musik, so dabei auf-

gespielt wurde, übertrifft bei Weitem noch jene,

mit welcher uns einst der englische Pantomimen-
meister Lee vin, Arlequinischen Andenkens, rega-

lirte. — Für die Frühlings-Stagione sind italieni-

sche Sänger verschrieben, um Darstellungen zu ge-

ben, wahrend die heimischen Individuen auf Gast-

spiele in die Provinzen verschickt werden. Schon

Anfangs April werdeti erwartet: die Frauen Schütz,

Tadolini, Strepponi und Franchini; die Tenore

Poggl, Sanli und Catalano; die Bassisten Cartage-

nova, Frezzolini und Rigola. Der Impresar Me-
relli «oll durch ein Subscriplions-Abonnement ge-

deckt «ein und verspricht, als vorzüglichste Opern

:

Anna Bolena, Norma, il Furio«o, Sonnambula,

Elisire d'Amore, Scaramuccia u. a.— Unsere Di-

lettanti schwimmen bereits im beseligenden Meere
der Erwartungen ; denn solch' lang entbehrter Ge-
nau i«t, wie Freund Ca«teUi ganz richtig bemerkt,

dem strengsten WorlbegrüF nach: „Wasser aufihre

Mühle.« — (Foru. folgt.)

Fulda. Auch in diesem Winter haben 6 Vo-
cal- und Instrumental-Concerte im Saale des ge-

selligen Vereins Statt gefunden. Der Abonnement-
Preis ist i\ Thlr. Hr. M. Henkel fahrt fort in

seinem thätigen Eifer zum Besten der Kunst. Was
zur Pflege derselben hier geschehet! ist, möge in

diesen Blättern sein bescheidenes Plätzchen finden»

Im ersten Conccrte am 28. Decbr. i854 wurde
Beethovcn's Cdur -Symphonie mit Präcision aus-

geführt, auch das Terzett der drei Damen aus Mo-
zarts Zauberflöte. Die neue Ouvertüre zu Shake-

speare's Macbeth von A. Henkel (noch MS.) sprach

an; ein Divertissement für Flöte v. Kummer wurde

von Hrn. Iifland gut vorgetragen und das Ganze

mit Rossiui's Ouvert. zu Otello beifällig beendet. —
Im aten am 11, Jan. i835 fand man Beelhoven'a

Pastoralsymph. zu lang; Hr. Homburger d. ä. trug

eiu Clarinelt-Coucertino von Späth gut vor. Nach
dem Meisterchore ,.Die Himmel erzählen" folgte

eine Polonaise für Violine v. Kalliwoda, v. Hrn.

Nau vorgetragen und beifällig aufgenommen. Au-
heims Ouvert. zur Stummen gcGel. — Am 1 5. Febr.

lärmte die Ouvert. zu Spontini'a [Olympia; da«

Concertante für 4 Clarinetten von Schindelmeisser

wollte als Compos. nicht gefallen; es ist eine Ju-

gendarbeit. Desto besser geGelen 3 scherzhafte Ge-
sänge für Männerst. von Andre* und mit Recht.

Hrn. Wagner's Ouvert. zu Götz von Berlichingen

ist charaktervoll gehalten; Hr. Eichenberg blies eyi

Adagio und Rondo für Trompete von Oeatreich

gut u. Rossiui's Ouvert. zu Wilh. Teil eflectuirte.—

Am 2 3. Marz wurde Beethoven'« Eroica versucht

und für unser Orchesterpersonal noch zu schwie-

rig befunden. Ein Rondo brillant für das Pianof.

mit Orch. von N. Hummel fand grossen Beifall

und wurde von Fräul. M. Wetzel trefflich vorge-

tragen. L. Spohr's C raoU-Ouvert. ist eine gedie-

gene Arbeit und ging gut. Hr. Schüler blies ein

Coucertino für die Tenorposaune von Müller mit

Beifall und gut. Den Schluss machte die Einlei-

tung, den Uebergang vom Winter zum Frühling

vorstellend, nebst Chor de« Landvolks aus Haydn's
Jahreszeiten, von 5o Sängern und So Inslrumen-
talisten gut ausgeführt. — Am 29. März wurde
Mozart'* Es dur-Symph. lobenswerth dargestellt, ein

Terzett aus Winter'« unterbrochene!. Opferfeste

und ein Clarinettenconcert von Lindpaintner von
Hrn. Vilmar geschmackvoll vorgetragen. Die Ou-
vertüre zur Oper: „Der Triumph de« Vaterher-

fen«« von J. Brandl wirkte «ehr gefällig; eben «o
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VariaL für da« Vcello von Dotzauer, welche Hr.
Gerlach elegant und geschickt spielte. Die Ouvert.

zum Schauspiele „Die Hussiten vor Naumburg*' von
Andre ist charaktervoll und sollte bekannter sein.

Am 5. April erwies sich das Orchester ausgezeich-

net in PäYs OuverL zu Sargino und in la Cbasse

von Mühul, auf Verlangen gegeben und sehr bei-

fällig aufgenommen. Der Vortrag eines Oboe-
Concertino, von J. Ferling comp., machte dem
Hrn. Idland Ehre. Recitativ, Soli und Chor : „Sei

uns gnadig, milder Himmel" aus Haydn's Jahres-

zeiten waren, gut gegeben, von herrlicher Wir-
kung, so wie ein Chor aus dem Wasserträger, der

jedoch noch besser auf der Bühne sich ausnimmt.

Möge sich uns die Liebe zur Tonkunst erhalten uud
uns zu immer grösserer Erhchuug führen.

Mancherlei.
Die K. Schwedische Akademie der Musik hat

den Freiherrn Carl Borrora. v. Miltitz zu ihrem
Ehrenmilgliede ernannt. Seine neue Oper „Alboin

und Rosamunde" ist vollendet.

Aus Freiberg wird uns berichtet: Bei der

völlig neuen Umgestaltung der sämmtlichen Schu-

len ist auch die Stellung des dasigen Cantors eine

ganz neue geworden. Es haben daher die Behör-

den für angemessen gefunden, den jetzt amtirenden

A. F. Anarker statt des frühern Prädieales zum
Musikdircctor zu ernennen.

In Kopenhagen ist Belli ni's Straniera ausgepfif-

fen worden , hat sich aber dennoch auf den Bret-

tern erhalten. Der längst zu alte Tenor, Hr. Si-

honi, ist beauftragt, junge Sänger für das Theater

zu bilden. Da er aber nur italienische Singweise

schön findet, wird fortwährend darüber geklagt. Es

ist dies im Grunde eine alte Sache, die in unsern

Nachrichten aus Kopenhagen laugst schon bespro-

chen wurde.

In den Mittheilungen aus Wien, Monatschrift,

redigirt von Franz Pietznigg, erschien im Januar-

heft i855 ein Aufsatz vou Joseph Fischhof, Prof.

am dortigen Conservatorium : Die Heroen der Ton-
kunst in der Autographen-Sammlung des Hrn. Aloys

Fuchs iu Wien. Dieser Aufsatz ist eigens abge-

druckt worden (27 Octavseitcn). Unsere geneigten

Leser werden sich erinnern, das« wir das Wich-

tigste aus dieser Handschriflsammlung in unsern

Blättern bereit* i83a S. ;43 milgelheilt haben.

Aus Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde

(bei Ferd. Dümmler, i855). Betlina an Goethe.

Ich lag recht bequem und angenehm und überlegte

mir, was der Christian Schlosser mir unterwegs

hierher alles vorgefaselt hat; er sagt. Du verstehst

nichts von Musik und hörst nicht gern vom Tod
reden. Ich fragte, woher er das wisse; — er

meint, er habe sich Mühe gegeben, Dich über

Musik zu belehren; es sei ihm nicht gelungen;

vom Tod aber habe er gar nicht angefangen, aus

Furcht, Dir zu missfallen. Ferner: Uebcr Musik

lasse ich Dich nicht los. Du sollst mir bekennen,

ob Du mich liehst, Du sollst sagen, dass Du Dich

von ihr durchdrungen fühlst. Der Schlosser hat

Generalbass studirt, um Um Dir beizubringen, und

Du hast Dich gewehrt, wie er sagt, gegen die

kleine Sept, und hast gesagt: Bleibt mir mit eurer

Sept vom Leibe, wenn ihr sie nicht in Reihe und

Glied könnt aufstellen, wenn sie nicht einklingt in

die so bündig abgeschlossenen Gesetze der Harmo-
nie, wenn sie nicht ihren sinnlich natürlichen Ur-
sprung hat, so gut wie die andern Töne — und
Du hast den verdutzten Missionair zu Deinem heid-

nischen Tempel hinausgejagt und bleibst einstwei-

len in Deiner lydischen Tonart, die keine Sept

hat. (?) — Aber Du musst ein Christ werden,

Heide! — Die Sept klingt freilich nicht ein, und

ohne sinnliche Basis; sie ist der göttliche Führer,

Vermittler der sinnlichen Natur mit der himmli-

schen; sie ist übersinnlich, sie führt in die Gei-

sterwelt, sie hat Fleisch und Bein angenommen,

um den Geist vom Fleisch zu befreien,' sie ist zum
Ton geworden, um den Tönen Geist zu geben,

und wenn sie nicht wäre, so würden alle Töne in

der Vorhölle sitzen bleiben. Bilde Dir nur nicht

ein, dass die Grundaccorde was Gescheiteres wä-
ren, als die Erzväter vor der Erlösung, vor der

Himmelfahrt. Er kam und führte sie mit gen

'Himmel, und jetzt, wo sie erlöst sind, können sie

selber erlösen — sie können die harrende Sehn-

sucht befriedigen. So ist es mit den Christen , so

ist es mit den Tönen u. s. w. Nur durch Chri-

stum geheu wir iu das Reich des Geistes ein, und

nur durch die Sept wird das erstarrte Reich der

Töne erlöst uud wird Musik, ewig bewegter Geist,

was eigentlich der Himmel ist; sowie sie sich be-

rühren, erzeugen sich neue Geisler, neue Begriffe;
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ihr Tanz, ihre Stellungen werden göttliche Offen-

barungen, MusiL ist da« Medium de« Geiste«, wo-*
durch dos Sinnliche geistig wird ; — sie (die Sept)

leitet durch ihre Auflösung alle Tone, die au ihr um
Erlösung bitten, auf tausend verschiedenen Wegen
eu ihrem Ursprung, tum göttlichen Geist.— Fer-

ner: Ich möchte selbst gerne wissen, was Mu«ik

ist ; ich suche sie, wie der Mensch die ewige Weis-

heit sucht. — Dem Kinde schon iat Muaik die

Pflegerin de« Geistes; es summt ins Ohr und dann

schlaft dRs Kind, die Töne sind die Gesellen «ei-

ner Träume, «ie aind «eine Mitwelt; e« hat ja

nicht« — daa Kind, ob ea die Matter auch wiege,

ea iat allein im Geiat; aber die Töne dringen ein

und fesseln es an aich, wie die Erde daa Leben

der Pflanze an sich fesselt, und wenn Musik das

Leben nicht hält, so würde e« erkalten, und ao

brütet Musik fort, von da an, wo der Geist «ich

regt, bi« er reif und flück und ungeduldig hinana-

slrebt nach jen«eita, und da werden wir*« wohl

auch erfahren, dasa Muaik die Mutterwärme war,

um den Geiat unter der Erdqnjiülle auszubrüten.

Goethe erwidert nur, sie bittend, das Thema
über Musik ja nicht fallen tu lassen: Lass von

den Höhen des Rhein« Deine Psalmen herabströ-

men au mir und den Fischen; wundere Dich aber

nicht, dass ich, wie diese verstumme. Daa« Mu-
sik mir ein noch räthaelhafler Gegenatand «chwie-

riger Untersuchung ist, leugne ich nicht; ob ich

mir den harten Ausspruch des Missionaira muas

gefallen lassen, das wird sich erst erweisen, wenn

die Liebe zu ihr, die jetzt mich zu wahrhaft ab-

«tracten Studien bewegt, nicht mehr beharrt. Du
hast «war flammende Fackeln und Feuerbecken

aufgeteilt in der Finsternis«, aber bi« jetzt blen-

den «ie mehr, als sie erleuchten, indessen erwarte

ich doch Ton der ganzen Illumination einen herr-

lichen Totaleffect , ao bleibe nur dabei und sprühe

nach allen Seiten hin.

Was nun Bettina weiter aieht und dichtet, da«

leae man im Buch. Sie meint, daaa Componisten

keine Maurer sind , die Steine auf einander backen

— und daa meinen wir denn auch. Endlich glaubt

der Schalmei-kundige Schäfer, daas Muaik vor bö-

Betlina aagt auch : Aber ich habe mir au Gewal-

tiges rorjv .ommen, Dir von Muaik suaagen; denn

weil ich mJm, das« ihre Wahrheit doch

irdischer Zunge auiiuaprechen ist. So Viele« halte

ich zurück, au« Furcht, Du mögeat e« nicht ge-
nehmigen, oder eigentlich, weil ich glaube, dass

Vorurtheile Dich blenden, die Gott weia« von wel-
chem Philiatcr in Dich geprägt aiud.

Da daa in der vorigen Nummer veraprochene

Fugcntheroa zu L. Spohr'a neuem Oratorium dra

Raumes wegen in der Beilage nicht gegeben wer-
den konnte, holen wir ea hier nach.

Ouvertüre.
Andante Brave. —t ' ***** " '—

Kurze Anzeige*.

Variation» brillante» pour le Pianof. $w la Val—
fauorite de Mr. le Comte de Guttenberg

par G. A. Otborne. Oeuv. i5. Leipzig,

Breitkopf et Härtel. Pr. la Gr.

Ein aehr angenehmea u. gute Fingerfertigkeit

auf gefallige W eise übende« Wcrkchen, für Dilet-

tanten und Schüler eben so nützlich, alz cum Vor-
trage für gesellige Unterhaltungen zweckdienlich.

6 Präludien u. Fugen für die Orgel *». /. Seb.

Bach, einger. für das Pfte zu 4 Händen von

Carl Voigt. (Nach d. Originalmanuscr.) Frank-

furt a. M., b. G. H. Hedler. Pr. 5 fl. 4 a kr.

E« ist ein sehr guter Gedanke, diese nicht Je-

dem zu a Händen zugängigen Orgelfugen für da«

Pianof. 4 händig einzurichten. Alle, die am Fugen-

spiel Vergnügen finden, oder sich auf eine möglichst

erleichterte Weise darin üben wollen, werden sich

dieser Ausgabe gern und mit Nutzen, bedienen. Die

Einrichtung ist gut u. der Inhalt hat keines Worlea
nölhig. Die Ausgabe zählt ?5 Querfolio-Seiten.

Leipjug, bei BreÜtopf und Härtel. von G. fV. Fink unter
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den I0te* Juni. NS. 23. 1835.

Receksion.

für Musikfreund« von Gustav Nicolai.

l. u. a. Theü. Leipzig, Olto Wigand'» Ver-
lagscxpedition. i835.

Der Titel zeigt schon , für welche» Publikum da«

Werk bestimmt ist, und kraft die»ea Titel» »cheiut

eine Erwähnung desselben in der Mn». Zeit, wohl

an ihrem Platze. Allein je herzlicher ea der Ref.

mit der Kunst und vorzüglich mit den Künstlern, -

zumal den jüngern, meint, je mehr wird die Er-

wähnung des Buches zur Anzeige, ja zur sehr aus-

führlichen Anzeige anschwellen müssen. E» han-

delt sich hierbei ausschliesslich um den ersten Theil

;

der «weile enthält folgende Aufsätze: l. Das Jtfu-

sihfest zu Ephyrä, ein Schwank. Ueber musika-

lische Dichtkunst. Mehre Proben davon. Miscellen,

über die am Schlüsse dieser Anzeige einige Worte
gesagt werden sollen. Der Verf. ist der Herausg.

de» Buche« „Italien, wie es wirklich ist" und scheint

es hier wie dort darauf angelegt zu haben, nach

dem Sprücbwoi te, das Kind mit dem Bade zu ver-

schütten. Er zeigt dabei Geist und Kenntnis«; nur

in der Ansicht, dem eigentlichen centralen Princip

kann Ref., so vieles er auch unterschreibt, nicht

de» Verf. Meinung beitreten. Am wenigsten in

dem Werke , wovon hier die Rede »ein »oll. Hr.

Nicolai berichtet in der Vorrede 8. 5, da»» er Mu-
sik »tudirt, viel über Musik geschrieben, ja auch

componirt habe. Um so schlimmer, mochte man
aagen. Da» Geschwätz eine» Fasler» ist bald ge-

würdigt, da» Wort eine» Mannes vom Fach ver-

dient nicht nur Erwägung, sondern machtauch auf

jeden Künatler, «umal auf junge Leute, die sich

der Kunst widmen wollen, tiefen Eindruck. Ref.

kennt die frühern Werke des Verf., die alle eine

musikalische Tendenz haben sollen, nicht. Da«

»cheint auch nicht nölhig, tut er in dem vorliege n-

37. Jahrgang.

den Buche »eine Ansichten über Musik als Kunat

so deutlich ausspricht, so klar zusammenfasst, das»

man sie als das Ergebniss seiner innigaten Ueber-

zeugung zu betrachten bat Daa Anathema S. 9
der Vorrede : „Wer die Wahrheit— wie schmerz-

lich aie auch hier wieder »ei, nicht herausfindet,

für den habe ich nicht geschrieben" — aoll Ref.

nicht abschrecken, seine Meinung unumwunden aua-

zusprechen. Wer seine Gedanken drucken läsit,

fordert Jeden auf, sein Urtheil darüber auazuspre-

chen, oder mus» es sich wenigsten» gefallen lassen,

und die abfertigende Phrase — „für den habe ich

nicht geschrieben" implicirt weder , dass des Verf.

Ansicht die infallibel richtige sei, noch das» er

nicht vielleicht besser gelban hätte, ein grossere«

Publikum in's Auge zu fassen, und dass nicht am
Ende die aligemeine Ansicht über Musik, so »ehr

cie auch von der de» Verf. abweicht, die richti-

gere und gesündere sei. Der erste Theil nnn wird
ganz von einer Novelle ausgefüllt, die „Der Mit"

sikfeind", ein Nachtstück, überschrieben ist und
die Lebensgeschichte eines Kapellmeister» Doloroso,

seiner Tochter, einer gefeierten Sängerin Con»Un«e,

eine» jungen Musikers Ludwig und eines Manne«,

Raymond enthält, der «ich später als Ludwigs Va-
ter legitim irU Die übrigen noch vorkommenden
Gestalten sind Nebenfiguren. Erfindung und Aus-
führung sind gewählt und interessant. Wir brau-

chen den Begebenheiten nicht zu folgen, da sie Je-

der, den das Buch interessirt, darin nachleaen kann,

sondern wir fassen nur die Ausspruche des Verf.

zusammen , die eigentlich die Tendenz der gansen

Novelle su sein scheinen. S. i85sagter, die Mu-
sik aei nicht nur eine armselige, sondern auch eine

unmoralische Kunst. Armselig, weil sie zur Dar-

stellung ihrer Erzeugnisse Notenachreiber, Musiker

und Musikproben bedürfe; unmoralisch, weil sie

das Ballet, das sinnlichste Spiel auf Erden, geschaf-

fen habe. Wäre sie so durchaus moralisch nnd

23
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göttlich, wie ihr« Verehrer sie preisen, müsste sie

ja die menschliche Natur veredeln und deren Schwa-
chen vermindern ! Man begrei a «eben so wenig, wie
ein Mensch von Geist und Gefühl, der noch dazu

sellfcr*0om^ouist-i«t, solch cm seichtes Raisonne-

men t aufstellen kann, noch warum ihn seine Zu-
hörer so geduldig anhören. Fällt es denn der Ar-
chitektur zur Last, dass sie Maurer, Zimmerleute,

Handlanger und Gerüste su ihren Werken braucht?

Oder der Sculptur, dass sie Steinbrecher u. s. w.
bedarf? Wird man es einem herrlich gebauten

Lesezimmer oder Müsiksaal kor Last legen, wenn
Orgien darin' gefeiert werden? ja, einer Kirche im
erhabensten Styl, wenn im Gedränge des Pöbels

bei einer Procession Unsittlichkeiten vorgehen ?

Wenn Giulio Romano su Aretin's Sonnetti lussu-

riosi entsprechende Zeichnungen lieferte, wer iwang
ihn dazu? Etwa die Eigentümlichkeit der Kunst?
Wenn die Musik reizende Melodien cum Tanz lie-

fert, kann sie dafür, dass die Tänzerinnen halb

nackt auftreten und ihre Kunst verkennend in un-
anständigen Stellungen ihre Meisterschaft suchen?

Bis jetzt hat man immer an der Musik ihre Un-
fähigkeit, sinnliche Scenen darzustellen, als einen

ihrer entschiedensten Vorzüge vor der Dichtkunst

und den bildenden Künsten gerahmt Aber viel-

leicht enthält die ganze Novelle Mos eine unend-
lich tief versteckte Ironie? Der Ref. gesteht in

diesem Falle seine Stumpfsinnigkeit Aber, so muss
er mit vielen Lesern, die ihn deshalb befragten,

nun wieder den Verf. fragen, was soll eine Ironie,

die Niemand versteht, als der Verf. selbst? Ja,

was soll denn das ganze Buch? Man sieht nur

zwei Erklärungen vor sieb. Es war dem Verf.

entweder Ernst mit seinem Buche, oder es- soll

eine Mystificstion sein. Was von der letzten, wenn
sie so versteckt liegt, für Wirkung zu erwarten

sei, hat Ref., der, mit der grössten Bescheidenheit

gesprochen, sich doch nicht für den beschränktesten

aller Köpfe halten mag, schon erwähnt Wenn es

aber dem Verf. Ernst mit seiner Herabsetzung der

Musik war, welchen Zweck konnte er dabei ha-

ben? Etwa die unberufenen Jünger vom Studium

einer Kunst abzuhalten; die ihnen keine Rosen
bringt? Die Absicht wäre edel, aber sie würde
ihre Wirkung verfehlen, denn solche Unberufene
besitzen in der Regel ein unerschütterliche* Selbst-

vertrauen, das ihnen eben ihre Unfähigkeit zur

Künstlervoeation gar -nicht klar werden lässt Dann
sind «her noch «einst für diese Menschen des Verf.

Argumente nicht schlagend genug. Dass Musik die

Kuntt der Mode sei, ist keinesweges wahr, blos

die verschiedenen Arten von musikalischem Styl

sind, und auch dies nttr bis auf einen gewissen Grad,

der Mode unterworfen. - In* der Kirche schreibt man
zwar nicht mehr blos alla capella, allein kein

Mensch, drf bei Sinnen ist, wird ein Strauss'sches

Wa'zermoliv in der Kirche anbringen. In der

Oper hat man, seihst als Rossini noch der Ab-
gott war, seine Fehler sehr genau erkanut und hin

und wieder mit grosser Bitterkeit getadelt Auch
ist es ungegrüudet, dass, um zu gefallen, man nur

wie Rossini habe schreiben dürfen. Carl Maria

Weber u. Meyerbeer lebten und schrieben gleich-

zeitig mit Rossini und entzückten so gut wie Boiel-

dieu und Herold. Dsss Mozart's und Rossini's Na-
men einst, am Ende aller Tage, verschwinden wer-

den, leidet keinen Zweifel, allein noch gelten beide,

und Mozart — so wenig als sich beide vergleichen

lassen, hat fünfzig Jahre früher angefangen. Und
gefallt denn (Lima rosa und Weig! etwa nicht mehr?
Doch werden in Deutschland u. Italien ihre Werke
wiederholt gegeben. Früher mag man den doppel-

ten Contrapunkt und die Kunst der Fuge zu hoch

geschätzt haben, allein in einer Kirchenmusik wird

eine tüchtige Fuge noch immer mit grossem In-

teresse vernommen. Und- Bach's Passion, Iländel's

Messias, G raun 's Tod Jesu, Palästrina's , Lotli's,

Tarradeglia's , Durante's und so vieler alter Mei-
sler Werke, die zum Theil seit Jahrhunderten tu dt

sind, — werden nicht gerade jetzt ihre Werke in

den schönsten Ausgaben — wie z. B. die Floren-

tiner von Marccllo's Psalmen — verbreitet und
mit lebhafter Theilnahme gehört? Die angedro-

hele Vergänglichkeit ist also in der Musik nicht

schlimmer, als in allem menschlichen Thun und
Treiben, und mich dünkt ein Compooist, der sei-

nen Arbeiten die Lebensdauer Mozarts , Haydn's,

oder Bach'* u. Ha'ndels einzuimpfen verstehe, habe

keine Ursache, über die irdische Vergänglichkeit zu

klagen. Die Klagen S. 20 5 über die würdige Be-
schäftigung einet dem Thatenleben bestimmten

Manne*, bei zwanzig Nolensystemen ao Reihen

Noten übereinander setzen, wohl vierzig bis fünf-

zig Notenköpfchen ausfüllen , Schwänze u. Schnör-

kel hinzufügen zu müssen, hat in keiner Beziehung

einen eigentlichen Sinn. Denn welches ist denn

das dem Manne vorzugsweise bestimmte Thatenle-

ben? Und welches immer es sei, können denn

alle Menschen dasselbe ergreifen? Nun ist es aber
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unendlich leichter , ein guter Theolog, Jurist, Fi-

nanzier oder Müitair, als ein grosser Künstler zu

werden, weil dort Fleia«, hier nur Genius sum
Gelingen fuhrt. Wenn sieh nun aber einer zum
Künstler und zwar tum Componisten berufen fühlt,

so ist das Notenköpfchenausfüllen und Schwänz-
chen- und Schnörkelmachen nicht um ein Haar
unverdrießlicher, ja nicht einmal langweiliger, als

wenn Claude Lorrain oder Ruisdael die Millionen

Ausladungen des Baumschlages in einem Eichen-

walde erst zeichnet, dann untermalt, dann ausführt.

Und auch hierbei liegt wieder eine Uebertreibung

zum Grunde, denn da bekanntlich in keinem Mu-
sikstücke weder alle Instrumente immer tönen, noch
selbst unter sich immerwährend differiren, so wird
es nicht allein hunderte von Tacten, z. B. bei den

Pauken, Trompeten, Hörnern und Posaunen geben,

wo der Coraponist gar keine Notenköpfchen noch

Schwänzchen tu machen hat, sondern die bekann-
ten Hülfsmittel colla parte, come prima, coi Flauti,

col primo Violino, col Basso u. a. w. werden
ihm auch dies Geschäft unendlich erleichtern und
ihn die geistige Idee keinen Augenblick aus den

Gedauken verlieren lassen. Ob nun überhaupt Kunst

der Beruf eines zum (geistigen) Thatenleben be-

stimmten Mannes sein dürfe, darüber hat sich seit

Homer, Apelles und Phidias, Dante, Ariost und
Raphael, Klopstock, Göthe und Schiller, Haydn,
Mozart und Beethoven die Meinung in ganz Europa
so ziemlich festgestellt, und der Verf., der nicht

für Vandalen und Caraiben, sondern für Europäer

und namentlich für Deutsche schrieb, auch selbst

Verse schreibt und componirt, wird wohl auch

hierüber nicht iu Zweifel sein und gestatten, dass

die Kunst unter die Berufsweisen des zum Tha-
tenleben bestimmten Mannes aufgenommen werde.

Ohne sie hätten wir bekanntlich weder Sprache,

noch Gesittung und Menschlichkeit. Wenn der

Verf. nun S. 9 der Vorrede von einer schmerzli-

chen Wahrheit spricht, die aus seinem Buche,

wenn. man ihn anders verstanden habe, hervorge-

hen soll, so vermag Ref. in seiner Beschränktheit

weder eins noch das andere herauszufinden. Wel-
che Wahrheit soll denn herausgefunden werden?
Oass die Kunst, wie alles irdische Wissen, nur
Stückwerk sei und nur Approximationen zum Ideal

biete? Dass Viele berufen, aber Wenige auser-

wählt sind, dass die Kunst nur im edeln Menschen
sein Innerei verkläre? .Das alles sind so alte, in's

Wesen aller Menschlichkeit so tief verflochtene,

so längst und allgemein anerkannte Wahrheiten,
dass sie der Verf. wohl schwerlich wieder hat

aufirischen wollen. Sie werden aber auch "keinen,

der Kraft und Neigung zur Kunst fühlt, abhalten,

diese Bahn zu wandeln, und insofern haben sie

auch nichts Schmerzlicheres, als die allgemeine Be-
trachtung über die Hinfälligkeit aller menschlichen
Dinge, oder wie es Hoffmann nannte, die tiefe

Ironie des Lebens, um derentwillen doch Niemand
die Hände in den Schoos legen und müssig blei-

ben wird. Allein um sein Publikum noch mehr
irre zu machen, setzt der Verf. auf derselben Seile

d. Vorrede die 'wunderlichen Worte hinzu: „Wer
die in allen diesen Versuchen (den frühem Wer-
ken) und dem vorliegenden . Werkchen entwickel-

ten Ansichten über Musik für diejenigen halten

wollte, zu denen ich mich bekenne, der würde
sich in einem grossen Irrthume befinden!"— Nun,
das heisst eiuem doch wirklich den Boden unter

den Füssen wegsiehn und einem unwiderstehlich

. die Frage aufnölhigen, was soll ein Buch, worin

j
der Verf.,' nachdem er eine der edelsten Geiates-

1 thäligkeiten bis znr „Armseligkeit und Immorali-
tät

M herabgesetzt hat, erklärt, das seien eigentlich

keinesweges seine Ansichten von der Sache 1 Wirk-
lich, hier ist Räthsel auf BJthsel gehäuft, und das

Publikum, so wie der Ref., werden dem Verf.

für die Lösung derselben höchlich Dank wissen.—
Wessen Ansichten nun auch der Verf. nach

der so eben gegebenen hieroglyphischen Deutung
aufstellen mag, seine oder fremde, so kann Ref.

nicht umhin, die zu he streifen, nach welcher S. 1 1 5

behauptet wird
,.
„es gebe keinen gröetern Unsinn,

alt da» klassische Alterthum nuuikaluch dartu—

3 teilen", und es könne nur eine romantische Oper
geben. Das klassische Alterthum in seinem gan-
zen Um lange musikalisch darzustellen, wäre aller-

dings ein Unsinn, der aber auch noch nie einem
Componisten eingefallen. Allein wenn Ref. auch
gern zugibt, dass die Oper im Gebiete der Roman-
tik vorzüglich zu Hause sei, weil diese letzlere

Sehnsucht und Einbildungskraft voraussetze, so wäre
es doch wohl noch richtiger gewesen, zn sagen,

das Gefühl, zu welchem auch Sehnsucht gehört,

sei das eigentliche Gebiet der Musik. Warum aber

die Alten keine Gefühle oder Empfindungen, wie

Hess, Liebe, Wehmütb, Heroismus gekannt haben

sollen, lässtsich, da sie Menschen wie wir waren,

nicht absehen, so wenig, als warum Oedip von

Colones, Medea und die Vestalin keine Opernsujeta
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«ein tollen. Die trefflichen, dazu geschriebenen

Musiken beweisen schon an sich das Gegentheil.

Ja man konnte vielleicht mit eben so viel Wahr-
heit und mehr Tiefe sagen , das« das Alterthum,

eben weil ihm das Christenthum gefehlt habe, eine

deslo tiefere Sehnsucht empfunden haben müsse.

Und es fragt sich, ob nicht ein begabter Dichter,

aus diesem Elemente schöpfend, irgend einer Be-

gebenheit des klassischen Alterlhums einen ganz

neuen und höchst wirksamen hochtragischen Reis

zü verleihen im Stande sein würde. Dass aber

auch die moderne Oper nicht ausschliesslich im
romantischen Gebiete sich mit Glück bewegen
könne, beweisen die Opern Matrimonio Segrelo

von Cimarosa, Figaro und Cosi fan Tutte von
Mozart. In diesen Texten, die übrigens nicht

unbedingt gepriesen werden sollen, wird es klar,

dass die Musik überall mit Glück auftritt, wo sie

Empfindungen auszudrücken hat.

Die angeblich geschichtliche NachWeisung S. 128,

dass Beethoven in der A dur-Symphonie nicht, wie

Raymond sagt, das Kriegerleben der Mauren in

Granada, sondern eine deUlMhe Bauernhochzeit

habe schildern wollen, worin die Betrunkenheit

der Hochzeitgäste, welche sich prügeln, den Kron-
leuchter «erschlagen (wie kommt dieser auf eine

Bauernhochzeit?) und allerhand Excesso begehen,

würde nur den sehr bekannten Satz beweisen, dass

die Kunst oft edler sei, als der Künstler. Ein

Satz, der auf Beethoven, der keinesweges für ästh-

etisch ausgebildet gelten konnte, seine Anwendung
findet — wenn er wirklich anders historisch wahr
ist. Auch Mozart litt an derlei Geschmacklosig-

keiten, wofür manche Stelle im Text der Zauber-
flöte, so wie der bekannte Canon: „O Du esel-

hafte:- Marlin'* etc. den Beweis liefern. Der Künst-

ler kann leider zur Gemeinheit herabsinken, die

Kunst selbst nie, und wenn ein solcher sich so

vergessen könnte, dass er alle die physischen Wi-
drigkeiten, die ein Betrunkener empfindet, durch
Klinge, oder wäre er ein Dichter, durch Worte
ausdrücken wollte, so würde diese Niedrigkeit auch

keine Kunstleistung mehr sein. Manche Bilder der

niederländischen Schule geben dazu längst gewür-
digte Belege. Nicht erbaulicher klingt S. 126 die

Phrase, wodurch bewiesen werden «oll, das« das

Zaubergebiet der Ahnung nicht die deutlich abge-
steckten Heerstrassen eines liandelsstaate« habe:
„Das Ahnungsvermögen i«t verschieden, Hinz sieht

den Himmel offen, wo Kunz eine PfilMt erblickt.«

Der ganze Beweis beweist wieder mehr, als er soll,

und darum nichts. Wer für Pfützenseher schreibt,

dem geschehe sein Recht.

S. i5i steht eine Behauptung, der Ref. nach

seiner Erfahrung gänslich widersprechen muss.

„Die Musik" — heisst es — „ist die subjectiveste

aller Künste. Dies geht so weit, dass nicht ein-

mal das Wesen der Dur- und Molltonarten ganz

allgemein in derjenigen Verschiedenheit anerkannt

wird, welche wir geneigt sind anzunehmen. Die
Durionarten aollen Heiterkeit, die Molltonarten

> Trauer ausdrücken. Dennoch gehören die heiter»

sten Gesänge wilder Völker fast stets dem wei-

chen Klanggeschlechte an, so wie ich Trauerge-
sänge wilder Nationen in Dur gehört habe." Zu-
erst ist e« lächerlich, wenn man von Musik, «o

wie sie heut zu Tage ist, zu Europäern spricht,

die bekanntlich von allen Nationen der Erde die

einzigen sind, die diese Kunst ausgebildet haben,

als Autorität die wilden Nationen, die eben keine

Musik haben, zu citiren. Allein das Cilat ist auch
an sich in doppeller Hinsicht falsch. Ref. kennt,

wie der Verf., eine Menge persischer, türkischer,

amerikanischer, indostanischer u. s. w. Melodieen,

hat aber wohl wilde Kriegslust, nie aber Freude
- und Heiterkeit in einer Molltonart ausgedrückt ge-
sehen. Das Opferlied der Marquesusiiisulaner in

Fmoll, vom Hofratn, Tilesius mitgeüieilt, ist «o

wenig heiter, als da« russische „Schöne Minka",
und aus den Nationaltänzen der Ungarn, so wie
aus der Tarantella der Neapolitaner spricht wohl
Kriegsmuth und bacchantische Tollheit, aber weder
Heiterkeit noch Freude. Uebrigens sind die Moll-
uud Durtonarten keinesweges mit dem Prädicale

traurig und heiter schürf abgegrämt und unwider-
sprerhlich bestimmt. Man darf deshalb nur die

schöne Entwickching u. Nüancirung derselben in

Heinse's Hildegard von Hohenthal nachlesen. —
Die so oft erzählte und hier S. io5 wieder-

holte Anekdote über die Entstehung de« Mozarl'-

schen Requiems wüd man nun nach den We-
ber'«chen Beleuchtungen zu beurlhcilen haben. —

Ref. scheidet von dem Verf. und seinem Bu-
che mit dem wahrhaften Bedauern, dass es ihm
nicht gefallen habe, über die Kunst der Musik
etwas zu schreiben, was, tadelnd oder lobend,

etwa« Ganze« und «eine Ansicht gewesen wäre.
Beide Parteien hätten dann gewusst, worau «ie sich

.zu halten hätten. So weis« es keine von beiden,

und darum wü-d da« Buch von keiner von leiden
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gehörig beachtet werden. — Der zweite Theil ist

seinem Inhalte nach schon oben angegeben worden.

C. B. von Miltiu.

Nachrichten.

IVim. JJusihaliscJus Chronik des ersten Quartals.
(ForUeUung.)

Das Theater an der Wien gab, als Karnevals-

Tribut, eine Local-Posse: „Die Entführung vom
Maskenball", welche, ohne überreich an neuen

Ideen zu sein, dennoch durch manche drastisch-

komische Situationen belustigte. Kapcllm. Adolph
Müller schrieb dazu recht hübsche Walzer, die er

seinem, für derlei Gaben am meisten empfänglichen

Principal unter dem anziehenden Titel: Carls-

Tänze zueignete. Eine Parodie des Epoche ma-
chenden Holloy'schcn Drama: „Weder Lorbeer-

baum noch Bettelstab", von Nestroy, dem Nie-

ruhendvn, hat in der ersten Hälfte gelungene Mo-
mente, ermattet jedoch zusehends gegen das Ende
hin. Die musikalische Zuthat von obengenanntem

Tonsetzer ist gewöhnliches Mittelgut} Lärm was
Zeug hält; mitunter ein artiges Motiv mit Alpen-
Dideldumdei — und damit Holla! — Das Zau-
berspiel: „Kupferschmied, Koch und Kappclma-
cher", oder: „Die Goldspinnerinn im Krapfen

-

wäldcben" von Hopp und Riotte, ist nicht* mehr
oder weniger, als eine verschlechterte Copie des

Lumpacivagabundus ; leer und ohne Humor. —
Geniessbarer ist die Burleske: „Hans Jörge in

Wieu" von Schikh, der wiederholt schon seinen

Beruf zum Volksdichter documentirt hat.— Aber* i

auch eine Oper verirrte sich in diesen verwaisten
|

Musentempel. Dem. Dielen wählte nehmlich, von
den ehemaligen Collrgen willfährig unterstützt, Au- I

ber's „Falschmünzer" zu ihrer jährlichen Benefice-

YorstelluDg; und sofort vmigrirte denn, für die-

sen einzigen Abend, das ganze Personale— Solo-

Sänger, Chor, Orchester und Kapellmeister aus

der Josephstadt herüber, um von dem entzückten

Publikum, welches in die schöne Vergangenheit

zurückgesetzt sich wähnte, mit Beifalls-Jubel über-

fluthel zu werden. —
Im Leopoldstädter-Theater bewährt Raimund

fortwährend seine unwiderstehliche Anziehungskraft.

Nachdem, nehst frühem Reprisen, „Lindarie" und

„Das Mädchen aus der Feenweit" an die Reihe

gekommen, ging endlich der sehnlichst erwartete

„Verschwender" in die Seen«; glänzend ausgestat-

tet und mit Aufwand aller Kräfte dargestellt. Der
Erfolg ist eben so beispiellos, wie vor Jahr und
Tag auf der Nachbarbühne, und auch noch bei

der aosten Wiederholung bleibt der Andrang sich

gleich. Dass übrigens bei so bewandten Umstän-
den Sclmk 's neuestes Mährchen: „Der Tranm am
Tannenbühl", wozu Nidelzky die gefällige Musik
lieferte, dennoch bleibenden Antheil errang, ist

eben sowohl ein günstiges Prognostikon für die

Sache selbst, als rühmlich lohnend für den Autor.

Die Josephslädter-Bühne hebt sich immer höher
unter ihrer gegenwärtigen, umsichtigen Oberleitung,

welche nichts verabsäumt, was immer das schönste

Ziel, die theiinehmende Gunst der Musikliebhaber

an diesen bescheidenen Tempel zu fesseln, fördern

kann. So sind z. B. Dem. Sabine Heinefetler, Mad.
Fischer- Achten und der Tenorist Hr. Bayer aus

München zu Gastspielen eingeladen, und eben so

ist mit dem beliebten Mimenpaar von Holtey eine

Conlracts-Verbindlichkeit auf längere Dauer abge-
schlossen worden. — Bellini's „Nachtwandlerin",

welche früher, beim ersten Erscheinen, wie da-

mals berichtet wurde, durch eine unzureichende

Besetzung total verunglückte, ist nunmehr, nach-
dem die treuliche Sängerin Mad. Kraus-Wranitzky
als Protagonista alles bezaubert und Kreipel, der

liebliche Tenor, mit seiner herrlichen, auch in den

höchsten Regionen noch glockenreinen Natursumme
die Partie des Elw in in einer jede Erwartung über-

bietenden Vollendung ausführt, eine wahre Lieb-

lingsoper geworden. Auch Robert der Teufel ging

mit glänzender Ausschmückung in die Scene, und
zwar genau nach dem Original, nicht durch we-
sentliche \uslassungcn verunstaltet, wie im Kärath-

nerthortheater. Mad. Kraus feierte als Prinzessin

neue Triumphe und bewährte abermals die kunst-

gebildele Meisterin; D*m. Segaita, schon ehedem
unter Stögers Entreprise im Besitze der Alice, er-

schien als sehr w illkommener Gast ; Hr. Dobrovsky
würde in der Titelrolle noch mehr befriedigen,

wenn er in der Anwendung seiner Kraftmittel haus-

hälterischer verfahren wollte; Hr. Meilinger, Ber-

tram, kann als Anfänger einer aolchen Aufgabe

schlechterdings nicht gewachsen sein ; indessen

macht er in mehren Gesaugstelien seinen sonoren

Bass wirksam geltend. Dass sämmtliche Solosin-

ger, vom ersten und zweiten Range, den Chor
verstärken helfen, zeugt von löblichem Gemeiit-

sinn. — Carnffa's „Kerker zu Edinburg" sprach
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minder an, obwohl die Composition zu den bes-

seren gehört, dagegen aber das Sujet sogar jenen

unverständlich bleibt, welche mit Waller Scott's

„Hers von Midlolhian" befreundet sind. Mad.

Kraus erhob zwar die wahnsinnige Sara zu einer

hohen dramatischen Bedeutsamkeit; allein sie stand

gewissermaassen isolirt; ihre Umgebung, nament-

lich das schottische Schwestern-Paar, Hess Man-
ches tu wünschen übrig, denn es gibt Fälle, wo
guter Wille allein nimmermehr auszureichen ver-

mag. — Zur Abwechselung wurde eine Pauto-

mimc, mit Musik von Ott, eingeworfen: ,,Das

goldene Zauberrüthehen"; solche mangelhafte Ver-

suche sollten jedoch, weil die unerlässlichen Mit-

tel hierin fehlen, lieber gänzlich unterbleiben. —
Jm „Schwur" von Auher gastirle als Capitain Jo-

hann ein Hr. Jaskewitz aus Grätx, gefiel und wurde

durch viermaliges Hervorrufen ausgezeichnet. —
In Privat-Concerten producirten sich; 1. Die

Königl. Sachs. Kammermusiker Franz Schubert u.

Fr. A. Kummer. Eraterer spielte während der

Zwischenakte im k. k. Burgtheater eine Violin-

Phantasie über Themata aus jfJeYold's „Zweikampf';
Letzterer ein von ihm selbst ungemein geschmack-

voll componirtes Violoncello-Rondo ; beide wurden

für ihre Meisterschaft mit Beifall belohnt und durch

die Anwesenheit der Allerhöchsten Herrscherfarai-

lie beglückt. — 2. Die Geschwister Goldberg;

im Musikvereins-Saale. Der 1 5jährige Knabe Jo-

seph trug ein Spohr'sches Violin-Concert und Va-
riationen von Pechatscheck vor, würdig seines Mei-

sters Jansa. Die Schwestern Julie und Franziska

zeigten sich in mehren Gesangslücken von Rossini

und Pacini als angenehm ausgebildete Schülerinnen

des Conservatoriums. —• 5. Ebendaselbst: Hr. Be-

nesch, Mitglied der k. k. Hofcapelle und Vice-

Orchesterdirector im k. k. Hofburglheater. Wir
hörten von eigener Arbeit ein Violin-Concertino

in E minore und originell construirte Varialionen

mit glänsender Bravour ausgeführt. Seine Frau

Friederike bewährte in einem C. Weber'achen
Rondo ihren anerkannten Ruf als wackere Piani-

stin. — 4. Ebendaselbst: Professor Alois Khayil.

Er spielte brillante Flöten-Variationen und, beglei-

tet von Hrn. Anton Friedlovsky, ein concerliren-

des Duo mit Clarinette. Die Herren Kreipel und
Mcllinger sangen Arien von Kreutzer, und Hr.

Heinrich Prbch, von dessen Compositum die ein-

leitende Ouvertüre war, trug mit seiner Schwester,

Mad. Benesch, Doppel-Variationen für Pianoforte

und Violine vor. — 5. Ebendaselbst: Hr. Aug.
ven Sayve (Graf), aus Brüssel, brachte vor einer

dazu geladeneu, sehr gewählten Versammlung drei

seiner Quintetten für zwei Violinen, Viola und

a Violoncello zu Gehör, in F, Amoll und Dinoll,

durch welche er sich als einen gründlich bewan-
derten, geschmackvollen und melodienreichcu Ton-
«etzer beurkundete. Namentlich sind die Adagio'*

reizend durchgeführt und athroen geistreiches Le-
ben, eigentümliches Colorit und blühende Phan-
tasie. — 6. Ebendaselbst: Hr. Michael Leiter-

mayer, Musikdirector des Kirchen-Vereins jn der

Alservorstadt und Singmeister am Josephslädler-

Theater , zum Andenken seines Jugendfreundes,

Frans Schubert, von dessen Tonschöpfungen eine

noch nie gehörte Ouvertüre in E, der Geisterchor:

„Iu der Tiefe wohnt das Licht", „Die Sehnsucht",

„Der Erlkönig", „Der Hirt auf dem Felsen", das

Vocal- Quartett: „Frühlingsgesang", nebst einem
grandiosen Alleluja des allgemeinsten Anlheils sich

erfreueten.— 7. Ebendaselbst : Hr/ Ignaz Tedesco
aus Prag, ein hoffnungsvoller Kunstjünger, welcher
Mozart's C dur-Conccrt, Variationen von Herz und
ein Impromptu über Motive aus Roberl der Teu-
fel mit seltener Ruhe, Pracision und Sicherheit

ausführte. —
Jansa's Quartetten-Zirkel, die wöchentlichen

Vereinsabendunterhaltungen, so wie jene von Hrn.
Holz für Verehrer Beetboven's veranstalteten hat-

ten auch diesen Winter über guten Fortgang. —
(ForUcUung folgt.)

Italien, (Forts.) Venedig (Tvatro d'Apollo).

Sonnambula mit den Hauplaängern: Dero. Triulzi

und Hrn. Regoli, Lei: Alles gut; Regoli in der

erstell Vorstellung etwas befangen. Zur drillen Oper
Ricci's Eran due or son Ire mit dem hinzugekom-
menen Bufto Laurelti: ausserordentlicher Success.

besonders Laurelti und Lei. Zu Ende der Stagione

die Cenerentola, die aber nicht mehr gefallen wollte,

weswegen Rossini schnell mit einer langen Nase ab-
ziehen und dem Maestro Ricci Platz machen musstc,

dessen Furore jedoch jenem weit nachstand, wel-
cher der Taccani (s. Rovigo) am 8. Decbr. in der

von ihr gegebenen Vorstellung als Sonnambula zu
Theil wurde (Phrenilis + Delirium X Fanatismus).

Was sind doch alle Furori, die einst hier zu Lande
ein March esi, Crescentini

, eineTodi, Silva, Banli,

Grazsini und in den neueren Zeiten eine Malanotti,
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Morandi , Marcolini machten, gegen die jetzigen

der Sänger zweiten Ranges! .1.

(Teatro Gallo.) Pacini's Fidanzati mit den

IlanpUangern: Dem. Giacosa und den Herren 'lati

und Lconardis, die sämrallich gefielen, ungeachtet

die Musik erst in der Folge etwas ansog. Ricci's

Nuovo Figaro, mit dem hinzugekommenen Buflb

Torelli, zählte blos vier Vorstellungen. Zuletzt

tischte man noch Auber's Muta di Portici auf, die

aber vor Allem bei den Sängern keinen starken

Appetit erweckte, weil hier die .Caratina di sortita,

die Arien mit Chören und Cahaletten und alle so-

genannten Convenienze teatrali fehlten; die Zuhö-
rer genossen daher blos sehr wenige Stücke.

In der am i5. Oerbr. im Saale der hiesigen

Societä Apollinea gegebenen raus. Akademie sang

die Taccani, Hr. Tati, Hr. Balfe (Gatte der Ro-
ser, neues Ehrenmitglied dieser Akademie); ein

Hr. Salieri Hess sich auf dem Clariuelt und Bas-

sethorn, und Hr. Bellio eine von ihm componirte

Ouvertüre hören. Sämmlüche Künstler ernteten

starken Beifall ein*

Triest. Nach einigen Vorstellungen der Pari-

sina, worin die Talestri-Fontana und die Herren

Ronzi, Linari-Bellini and Porto Beifall erhielten,

gab man den Torquato Tasso, ebenfalls von Do-
nizetti, mit geringem Erfolge, weil der Tenor Ronzi

etwas unwohl war u. s. w. Der exotische Bassist

Barroilhet, der Protagonist, rettete einigermaassen

den gänzlichen Schiffbruch. Mit der Norma, worin

die Boccabadali -und Hr. Bonfigli das Publikum

eutzückten, hat sich das Blatt gewendet.
(Fortieuung folft.)

Uebereicht der Conctrte in Halle teil Michaeli»

i834 bU Ostern i835.

Der Musikverein veranstaltete unter Mitwirkung

der Singakademie u. des Orchestervereins sein ates

grosses Concert, in welchem unter Direct. des Hm.
MD. Schmidt Spohr'« Orator. „Die letzten Dinge"

und Kailiwoda*» zweite Sinfonie zur Aufführung ge-

bracht wurden. Die Solopartieen in Spohr's Orat.

sangen Mad. Job. Schmidt, Hr. Nauenburg und ei-

nige Dilettanten. Die vereinigte BerggeselJschaft

gab 5 Conccrte, die Museumsgesellschaft 6, Hr.

MD. Naue 5, Hr. Nauenburg 1, Hr. Helmholz 1,

Hr. MD. Schmidt 5 und 4 Quartettunterhaltungcn.

In den Concerlen der vereinigten Berg- 11. Museum«-
gcsellschaft hörten wir:

Sinfonieen von Beethoven, Haydn, Mozart,
Kall i wo da; Ouvertüren v. Gluck, Beethoven, Mo-
zart, Weber, Spohr, Cherubini, Spontini, Kalli-

Woda, Felix Mendelssohn, Boieldien, Rossini und
Chelard. — Mad. Joh. Schmidt trug vor: Arien
v. Mozart, Spohr, Weber, Paer, Rossini, C. Blum

I und einzelne Gesänge von Kreutzer und Schubert;

Hr. Nauenburg: Arien v. Mozart, Spohr, Rossini,

Wolfram , Otto Nicolai, und einzelne Gesänge und
Balladen v. Löwe, Schubert, F. Reichard t, Kalli-

!

woda, Weber, Spohr, Reissiger, Curschmann,
W. Taubert, Schuster, Blangini; in Verbindung
mit Mad. Joh. Schmidt Duelle v. Spohr, Spontini,

Rossini, Mercadanle. Als Concertspieler traten auf

:

Hr. MD. Schmidt mit Violinsolo's v. Spohr, Rode,

Maurer, Beriot u^s. w. Hr. KM. Belcke aus

Lucca mit Flötensolo's eigner Composition u. Con-
certvariationen von Heinemeyer; Hr. Sturm, Vio-
linist des hiesigen Orchesters, ebenso Hr. Schrei-

ber, Fagottist, und mehre achtbare Dilettanten. Von
grössern Ensemble-Stücken wurden in den genann-

ten Concerten zur Aufführung gebracht: Spohr's

Oratorium : „Die letzten Dinge", „Der Bergmanns-
gruss" von Anacker (die Bariton- und Declama-
tionsparlie von Hrn. Nauenburg vorgetragen); Fi-

nale aus Don Juan; Terzett aus Fidelio u. s. w.

In den Concerten des Hrn. MD. Naue hörten wir

„Die Glocke" v. Schiller und Romberg unter Mit-

wirkung des Hrn. Julius Miller, dessen Tochter

und Hrn. Nauenburg ; das Requiem v. Mozart nnd
mehre Chöre von Türk, Reichardt u. s.w. Von
fremden Künstlern erwähnen wir noch Hrn. Lutze,

Violinisten aus Berlin, die Sängerinnen Frl. Eva
Heinefelter und Anschütz, welche in den genann-

ten Concerten des Hrn. MD. Naue sich producir-

ten. Hr. MD. Schmidt machte uns mit den ge-

diegensten Orchestcrcomposilionen von Beethoven

(Sinfonie No. 9 mit Chor), von Spohr (Die Weihe
der Töne), Mendelssohn und Kalliwoda bekannt.

Die Gesangspartieen wurden in diesen Concerten

von Mad. Joh. Schmidt und Hrn. Nauenburg aus-

geführt. Hr. Helmholz gab unter gefälliger Mit-

wirkung der Frl. Grabau aus Leipzig Belli ni's Oper
Romeo und Julie als Concert. Die allgemeinste

Theilnahme fand von Seiten de« Publikums das

Concert de« Hm. Nauenburg, in welchem, ausser

einer Ouvertüre von C. Löwe, mehren Gesingen

v. Mozart, Weber, Reichardt, Rosaiui (vorgetra-

gen v. Concertgeber und der Mad. Joh. Schmidt),

einem Vioünaolo von Spohr (vorgetragen v.- Hrn.
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MD. Schmidt), Beethoven 's Musik. KU Gölhe's Eg-
mont mit Declamation von Mosengeil (gesprochen

vom Concertgeber) producirt wurde. Scliliesslich

sind noch die Coucerte im Stadtschützengraben

und die öffentlichen Versammlungen der allgemei-

nen Liedertafel zu erwähnen.

Kurze Anzeigen.

5 geistliche Gesänge für eine Singstimme mit

Begl. des Piano/., oder auch für Sopran, Alt,

Tenor und Base, comp. — von C. Löwe.
aastes W. Heft i u. a. ate Aufl. Berlin, h.

H. Wagenführ. Part. u. St. Pr. l Thlr. 6 Sgr.

Das erste Heft dieser geistlichen Gesänge in

der ersten Auflage ist i83a S. i35 unserer Blatt,

besprochen worden , worauf wir verweisen. Vom
zweiten Heft haben wir nichts Anderes zu sagen.

Es enthält a Lieder von Niemeyer, a von Geliert

(eigentlich von Jedem 1 Lied und einen kurzen

Gesang). Das durchgeführtnte ist Ave maris Stella,

zugleich mit teutscher Textunlerlage , in einer kur-

zen Fuge endigend. Was wir voraussahen, hat

sich erfüllt; sie haben den Beifall des Publikum«

erhallen, was die zweite Auflage beweist.

ioo lurte insinn tue OrgelStüde in den ersten

Dur- und Molltonarten, grösstentheils mit ein-

gewebter Tonleiter und — mit einigen Jux-
nahmen — als kleine Vorspiele zu Chorälen

tu benutzen für angehende Orgelspieler und
besonder» zum Gebrauch in Seminarien , ge-

setzt — von Aug. Mühling. 5osles Werk,
iste u. ate Lief. Bonn, bei N. Simrock. Pr.

5 Fr. 5o Ct.

Der Verf. dieser kurzen belehrenden Orgel-

stücke ist bekanntlich Musikdir., Organist n. Leh-
rer der Musik am K.Seminar zu Magdeburg. Was
der erfahrene Mann damit beabsichtigt, zeigt thril-

weise schon der ausführliche Titel. In den Vor-
bemerkungen wird die Einfachheit und Kürze die-

ser Uebungen und leichten Vorspiele bedeutend ge-

nannt und hinzugesetzt, dass das Pedal absichtlich

nur gering beschäftigt ist; dass die Stücke auf ei-

ner^Orgel ausführbar sind, welche nur ein Manual

hat ; dass die passende Fingersetznng, besonders in

der ersten Hälfte der Sammlung, angegeben wor-
den ist; dass sich keine eingewebten Cboralm.lo-

dieen in diesen kleinen Sätzen (luden und dass

eine Sammlung weiter ausgeführter Orgelslücke die-

sem Werkchen folgen soll. Wir finden das Ganze
zweckmässig. Alles ist leicht und für geringe Kräfte

hinlänglich belehrend. Bei aller Kürze werden doch
zuweilen Nachahmungen und Umkehmngen ange-

wendet. Man muss nur wissen, mit welchen ge-

ringen Vorkenntnissen und praktischen Fertigkeiten

in manchen Gegenden die meisten Zöglinge auf die

Seminarien kommen, um solchen Uebungen Ge-
rechtigkeit angedeihen zu lassen. Nimmt man dazu,

dass die jungen Leute neben der Orgelkunst vor-

züglich zu geschickten Jugendlehrern gebildet wer-
den sollen; dass also ihre Kräfte durch ganz an- •

derc und wichtige Dinge in Anspruch genommen
werden müssen und dass daher dem Studium der

Musik im Allgemeinen nur wenig Zeit übrig bleibt:

so wird man nicht verlangen, dass auf jedem Dorfe

ein grosser Orgelspieler sein soll. Nur überschätze

Keiner seine Kräfte und unternehme Dinge, denen

er nicht gewachsen ist. Lieber spiele ein Mann,
der wohl als geschickler Jugendlehrer, aber nicht

als Organist sich auszeichnet, ein solches kleines

Vorspiel gut, als ein grösseres stümperhaft. Zu
Uebungen für Anfänger auf der Orgel, namentlich -

auf Seminarien, sind die hier gelieferten Sätzchen

auf alle Fälle empfehlenswert!!..

8 Märsche für die Infanterie componirt — von

A. Seithardt, Musikdirect. des Kaiser Franz

Grenadier-Regiments. loules Werk. Eigeuthum

des Corapouisteu. Vollständige Partitur. Berlin.

Dass dieser hinläng'irh bekannte und beliebte

Comp, für Militärchöre alle dazu gehörigen Kennt-

nisse u. Erfahrungen besitzt, ist anerkannt. Diese

vorl. Samml. wird seine vielen Freunde noch ver-

mehren. Seine eignen Melod. sind frisch, hebend;

die Instrumentation voll, gut geordnet und wirkungs-

reich vcrlheilt. Auch versäumt er nicht, Zeitge-

raässes zu benutzen, z. B. im 4len Marsch, der

nach dem Alexander - Walzer von Strauss comp,

worden ist. Die Ausg. ist schön u. Sr. Exc. dem
geheimen Staats - u. Kriegsminister Hrn. v. Witz-

leben gewidmet.

Leipzig, bei Breitkopf und Härtel, Redigirt von G. W, Fink unter »einer Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 17*« Juni. 24« 1835#

Ueber die fferlunß Jo$quin'* De» Prie

(oder Deaprez).

Josquin Dcsprez (de* Pres), der grosse Meister

der contrapunclischen Kunst, der ausgezeichnetste

unter den niederländischen Tonmeistern gegen Ende
des XV. Jahrhunderts, des hochverdienten Ockeg-
hem (oder Ockenheim) herrlichster Zögling, hat

mit dem unsterblichen Dichter der Iliade und der

Odyssee das Schicksal gemein, dass lange nach
»einem Tode mehre Länder und Städte um die

Ehre stritten, ihn als ihren Mitbürger zu betrach-

ten; oder dass, wenn die Prätendenten mangeilen,

unaufgeforderte Sachwalter sich fanden, die jene

Ehro bald dieser bald jener Nation, Provinz oder
Stadt zuzusprechen bereit waren.

Burney , in seiner allgemeinen Geschichte der

Musik, war nicht Übel Willens, ihn den Italienern

su schenken , indem er den. Namen Jodocus a Pra-
tisr oder Pratensis, unter welchem Josquin in den
lateinischen Titeln nnd Uebenchriften häufig vor-
kommt, von der Stadt Prato im Toscanischen ab-
leiten wollte. Es hängt dieser barocke Einfall des I

übrigens verdienstvollen Geschichlschreibers mit des-

sen Irrthümern in Absicht auf den Synchronism
in der Entwickelungs-Geschichte der contrapuneti-

achen Kunst, namentlich mit der vorgefassten Mei-
nung desselben zusammen, dass zu Josquins Zeiten,

das ist in der zweiten Hälfte des XV. Jahrhun-
derts, Italien schon der Heerd musikalischer Kunst
gewesen sei, und dass Josquin in die päpstliche

Kapelle in Rom sich als Sänger habe aufnehmen
lassen, um dort Musik su lernen.

Unser Forkel hatte nicht Kraft genug, sich

gegen seinen Vorarbeiter Burney , dem er so viel

schuldig war, in offene Opposition zu setzen: er
übst dessen Behauptung dahingestellt; und indem
er darum nicht minder der allgemeinen Meinung
nachgibt, welche Josquin seit Jahrhunderten für

37.Jaaxisaf,

*

einen Niederländer gehalten hat, kommt ihm in

seiner grossen Belesenheit ein deutscher Magister

vor, der einmal den Josqnin unter die deutschen

Tonsetzer gezählt hat, weil ja die Niederlande als

burgundischer Kreis zum deutschen Reichsverbande

gehörten (was übrigens Forkel, ohne eines Citats zu

bedürfen, aus seiner Schul-Geographie ohnehin ge-

w ns st haben konnte und musste) ; und er ist su pa-
triotisch, um seinen deutschen Landsleuten eine Vor-
stellung, in der aie sich gefallen könnten, zu ver-

kümmern.
Die eben angeführten sonderbaren Meinungen

sind von neueren Schriftstellern genügend gewür-
digt worden;*) und hoffentlich werden solche nie

und nirgends wieder zur Sprache gebracht werden.

Eigentlichen Forschungen , selbst auch nur li-

terarischen Untersuchungen, halten weder Burney
noch Forkel in Beziehung auf Josquin sich unter-

zogen. Erst in neuerer Zeit sind zwei angesehene

Literaten in Paris, Hr. Perne und Hr. Felis, auf

das Problem eingegangen und haben die Resultate

ihrer literar. Untersuchungen bekannt gemacht. **)

Hr. Perne hat die Stadt Cambray, Hr Felis

das Hennegai:, und zwar als höchst wahrscheinlich

Conde, als Josquins Geburtsort angegeben. Beide

haben ihre Gewährsmänner und die betreffenden

Beweisstellen derselben angeführt.

Da mir ganz neulich der Zufall einen Ge-
währsmann zugeführt hat, nach dessen Zeugnis*

Josquin weder aus Cambray, noch aus dem Hen—
negau gebürtig gewesen wäre, so hat mir dies die

notwendige Veranlassung gegeben, jene Zengnüse

*) P«rne in der Rcma muiicala , Jahrg. 1817, No. 3*. —
Fe tu ebendaeelbet und Indem Memoire über die Preiafrage

de« ntederündiecnen Ineütutee der Wiuenicbaftea n . ». w.

Anuterdam, i83o. Vergl. m. AbhandL: Die Verdienet»

der Niederlinder um die ^Tonkunet, gekr. Preiaacbrift.

Amsterdam
, i83o.
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näher zu untersuchen, um deren Glaubwürdigkeit

gegen jene meines neuen Zeugen abzuwägen.

Hr. Perne, der Josquin zu Cambray geboren

wissen will, beruft sich auf LeDuchat, den Verf.

der Noten so der im Jahre 1711 zu Amsterdam
erschienenen Ausgabe der Oeuvres de Rabelais,

und zwar zu dessen Fantagruel; dann auf den

Abbe Mercier, genannt l'Abbe fle S. Leger, der

in gewissen ,,handschriftlichen" Supplementen zu

dem bibliographischen Werke des La Croix du
Maine die Angabe dieses letzteren (dass Josquin

ans dem Hennegau gebürtig gewesen) berichtiget,

indem er auf die betreuende Note des Le Duchat

zu dem Pantagruel hinweist, nach welcher Josquin

von Cambray gewesen.

Sehr richtig macht schon Hr. Felis dagegen

die Einwendung, dass die Behauptung des Le Du-
chat durch gar nichts unterstützt sei j und allerdings

muss ein nach Verlauf von zwei Jahrhunderten auf-

tretender Zeuge, der keine Art von Beweis seiner

Behauptung beibringt, eben sowohl verworfen wer-
den, als ein zweiter (Abb^Mercier), oder als eine

Schaar von Zeugen, die sich nur eben auf die

Aussage jenes Einen berufen würde.

Nun wollen wir aber andererseits auch die

Zeugen prüfen, welche Hr. F&ia vorgeführt hat

und die da beweisen sollen, dass „Josquin Des
Prez" ein „Hennuyer de Nation'4 gewesen sei. Hr.
Fetis freut sich, „beinahe gleichzeitige" Schriftstel-

ler, die die» behauptet, gegen Hm. Perne anfüh-

ren zu können, nämlich die zwei Bibliographen

La Croix du Maine und Duverdier (deren Biblio-

theqwes in den Jahren i584 u. i585 erschienen),

dann den Dichter Ronsard, der es in einer an Kö-
nig Carl IX. gerichteten Vorrede zu einer franz.

Liedersammlung, gedr. bei Adrien Leroy u. Ro-
bert Ballard, Paria 1572, bestimmt ausgesprochen.

In Bezug auf diese Zeugen meine ich schon

vor Allem, dass Schriftsteller , die 5o n. 60 Jahre

nach Josquin's Ableben über diesen eiu Zeugniss

geben, nicht füglich als „beinahe gleichzeitig" an-

zusehen seien, und dass auch an sie schon die For-
derung gestellt werden müsste, ihre Angabe zu be-

gründen. Und da die obgenannten Bibliographen

zu gleicher Zeit und höchst wahrscheinlich im Ein-

vernehmen gearbeitet haben, so kann ich beide Zeu-
gen schon ohnehin nur für einen ansehen; und end-
lich kann darüber kaum ein Zweifel obwalten, dass

Beide es hinwieder nur eben dem Dichter Ronsard

auf Treu und Glauben nachgesagt haben.

Ich finde also endlich anch noch auf dieser

Seite nur einen Zeugen, nämlich den von den

Bibliographen verschwiegenen Gewährsmann, den

Poeten Ronsard , der uns aber gleichfalls jede Art

von Bewtis schuldig geblieben, und der meines Er-

achtens schon darum ein wenn nicht verwerflicher,

doch höchst unzuverlässiger Zeuge ist, weil er, nach

seiner Heimath, Stellung und Beschäftigung, sich

nicht als den Mann darstellt, der zu eiuem Zeug-

nisse in Beziehung auf den Niederländer (und letz-

lich kaiserlichen Kapellmeister) Josquin berufen

gewesen wäre.

Glaubwürdiger, als dergleichen verspätete, im
besten Falle nur auf Hörensagen gegründete, zudem
nur gelegentlich hingeworfene Aeusserungen , sind

die Ueberschriften oder Titel der Gesänge in alten

Original-Sammlungen, welche aus der Zeit des be-

treffenden Meislers oder aus einer wenigstens sehr

nahe liegenden Zeit herrühren, wenn sie nicht blos

im Allgemeinen die Nationalität desselben, sondern

den Disti ict oder Ort seiner Herkunft ganz bestimmt

angeben. Auf den Grund eines solchen Zeugnisses

hat z. B. Hr. Felis allerdings mit Recht die Stadt

Chimay im Hennegau als deu Geburtsort jenes Du-
fay angeben können, von welchem sogar Joannes

Tinctoris (selbst ein Niederländer) immer als von

einem Franzosen gesprochen hatte.

Nun besitzt aber die altberühmte Bibliothek

zu S. Gallen einen handschriftl. Codex (No. 463),

welcher (von Josquin anfangend) eine Sammlung
von Compositionen meist niederländischer, zum
Theil deutscher und französischer Tonsetzer des

XV. und XVI. Jahrhunderts enthält. (Von Italie-

nern ist nur Constantius Festa und P. Leo X. (?),

angezeigt, von Schweizern Ludwig Senfl und Fe-

lix Loro aus Zürich, dann Stephanus Niger

Schwarz, Sedurensis Valesianus.)

Die Wahl der Autoren , unter welchen Senfl,

Dieterich und der Florentiner Costanzo P>sta die

jüngsten sind, würde allein hinreichen, den Schluss

zu begründen, dass diese Sammlung in den 1 55 Oer

Jahren abgeschlossen worden sein musste.

Hierzu kommt aber noch, dass dieselbe als

ein Geschenk zu der Bibliothek von dem Edlen

1 Herrn Tschudi herrührt, dem berühmten schwei-

zerischen Historiker u. Staatsmanne Egid. Tschudi

(geb. zu Glarus i5o5, Landsmanne und Freunde

de« unter dem Namen Glareanus berühmten Ge-
lehrten und Schriftstellers Henri cus Loritus aus

Glarus). Wirklich war jener Tschudi in den Jah-
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ren i5oo bia i535 auf den Besitzungen de» Fürst-

bischofs von S. Gallen als Landvogt bestellt; und

es ist anzunehmen, dass er eben in dieser Periode

seines Lebens den gedachten Codex der dortigen

Bibliothek verehrt habe, weil er schon im Jahre

i555 in seine Vaterstadt Glarus zurückkehrte und

von da an der Verband desselben mit S. Gallen

aufgehört hatte

In dieser Sammlung nun erscheint Josquin,

der einzige mit einem besondern Prädicate, mit

folgender Ueberschrift:

Jodocus Pratensis vulgo Josquin du Pres, Belga
VeromanduuM omnium prineeps.

Es ist eine Frage, die, von wem sie auch

komme, Niemanden befremden darf; in welchem
Winkel der belgischen Lande jenes Veromanduum
(Läudchcn oder Stadt) gelegen sei? Es ist nicht

zu fordern , dass Jemand in den römischen Classi-

kern oder in den Einzelnheiten der antiken Geo-
graphie nothwendig so bewandert sein müsse, um
sich des Sitzes jenes kräftigen belgischen Stammes
der Veromanduer, die einst mit mehren andern bel-

gischen Stämmen zur Vertreibung der Römer aus

Gallien gegen Julius Cäsar sich verbündet hatten,

oder ihrer von Ptolemä'us oder in dem ltinerarium

Antoninum angezeigten Augusta Veromanduorum zu

erinnern; zwei Jahrtausende sind überall mehr,

als genügend, um Völker und Städte mit deren

Herrlichkeiten in das Dunkel der Vergessenheit zu

hüllen ; und hat irgendwo der Name, einst ein be-

rühmter, sich auch noch lange erhalten, so hat die

neuere, und vollends die neueste Geographie recht

absichtlich dahin gewirkt, die Namen bedeutender

Districte, welche einst eine Provinz gebildet, ja

endlich auch die Namen der Provinzen selbst, zu

verwischeu und dem Geschieht- und Allerlhums-

forscher preis zu geben. Und endlich steht dem
Leser nicht immer gleich ein Handbuch der alten

oder mittleren Geographie zur Hand.
Das französisch sogenannte Vermandais ist ein

District von massigem Umfange in der altbelgi-

schen, bis zur Zeit der französischen Revolution

unter der collectiveu Benennung der Picardie be-

standenen ausgebreiteten Provinz. Seine Grenzen

sind: gegen Mittag die eigentlich so zn nennende

Picardie *) nach Noyon zu
;
gegen Westen Peronne;

gegen Norden das Cambreaisj gegen Osten eben-

•) La Trtie Picardie, »igt mein fraasOMcAer Autor.

falls die Picardie nach Guistf nnd la Fere zu, auf

dieser Seite durch die Oise begränzt.

Die Hauptorte dieses Districtes sind: die an-

sehnliche Stadt St. Quentin ; im Norden Calelet; im
Westen Peronne; im Süden Harn. Das Ländchen
wird von dem Flusse Somme durchströmt, von

welchem heut zu Tage das Departement, dem es

eiuverleibt ist, deu Namen führt.

Im Mittelalter hatte das Vermandais seine ei-

genen Grafen; in der Folge kam es an die Her-
zoge von Burgund und gehörte zu dem grossen

Vereine der Provinzen der mächtigen burgundi-

schen Krone, welche nach dem Ableben Karls

des Kühnen (1477) durch desselben einzige Toch-

ter und Erbin an deren Gemahl, den Erzherzog,

nachmaligen Kaiser Maximilian I. gelangten. Von
da an öfters ein Gegenstand wechselnder Kämpfe,

ward es endlich, im J. i55q, durch den Vertrag

von Cateau-Cambresis, an Frankreich abgetreten.

Die Hauptstadt des Vermandais, die alte Au-
gusta Veromanduorum, wurde schon im V. Jahr-

hundert von den Vandalen von Grund aus zerstört;

sie lebte später unter dem Namen St. Quentin (Quin-

tinopolis) an der Somme wieder auf. Doch befin-

det sich in dessen Nähe (südwestlich, nicht völlig

zwei Lieues von da, an dem kleinen Flusse Ou-
mignon) noch ein kleiner Ort, der den alten Na-
men Vermand fühlt, ausser einer vorlängst wie-

der aufgelösten Abtei nur aus einem Weiler von

wenigen Häusern besteht, auch von einigen Geo-
graphen für die Stätte der alten Augusta, Vero-
'manduornm gehalten wird, und nach welchem das

Land seine Benennung bis auf die späteren Zeiten

behalten hat.

Dies also wäre die Heimath Josquin'« Des-
prez, der in jener oberwähnten, aus dem ersten

Drittel des XVI. Jahrhunderts herrührenden Samm-
lung von Gesängen , auf einer sehr wahrscheinlich

noch bei dessen Lebzeiten überschriebenen Com-
posilion „Belga Veromanduus" betitelt wird.

Die Angaben derjenigen, welche als diese*

Meisters Geburtsort bald Cambray, bald Conde
(oder doch die Provinz Hennegan) anzugeben kein

Bedenken getragen haben, beruhten, wie leicht zu
errathrn, auf dem Umstände, das« Josquin, nach
seiner Rückkehr von Rom, in Cambray die Stelle

de« Mu«ik-Directors an der dortigen Hauptkirche

angenommen und dass er letztlich eine Pfründe zu

Conde erhalten haben sollte, an welchem letzteren

Orte er, nach dem (übrigen« «chon von Hrn. Fe-
•
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Iii, wenigsten* in Absicht *uf die Jahreszahl, mit

guten Gründen angefochtenen) Zeugnisse eines Mi-

raeus ror dem Hochaltare der Canonicals-Kirche

begraben sein soll.

Allein die Herkunft eines Menschen ist im-
mer eher dort so vermuthen, wo er seine Kindes-

nnd Jugendjahre verlebt hat, als an jedem andern

Orte, zu welchem er im spätem Mannesailer, nach

manchen Wechselfällen eines unstäten Lebens,
Per Tinos cum ,

per toi di«crimina rerum

gelangt war, um das Glück, das die Heimath ihm
nicht bot, zu soeben; oder als an jenem Orte, an

welchem ihm endlich seine Ruhestätte bereitet ward.

Und wirklich vereinigen sich alle Umstände

in der frühern Lebens-Periode Josquin's, um das

Vermandais , und zwar die Stadt St. Quentin selbst,

welche sich immer als die aus der Asche erstan-

dene Augusta ansieht,*) als desselben Heimath an-

zunehmen.

Claude Hemere (aus St. Quentin), der, um seine

chronologischen Tafeln der Decane von St. Quen-

tin zu liefern, die Acten der Kirche perlustrhrt ha-

ben maule , sagt beatimaaO Josquin sei daselbst

infantibus cantor (Sängerknabe), nachmals — ver-

mutblich nach beendigtem Unterrichte bei dem be-

rühmten Ockenheim — selbst musicae praefectus,

endlich unter König Franz I.(?) Canonicum ebenda-

selbst gewesen.

Die angeführte Thatsache allein, dass Josqain

zu St. Quentin seine erste musikalische Ersiehung

erhalten, scheint mir entscheidend dafür so spre-

chen, dass desselben Eltern in dieser Stadt ihre

Heimath hatten: was bitte denn auch eine su

Cambray oder so Conde ansässige Familie bestim-

men können, ihr Kind in eine entlegene Stadt in

die- Erziehung su geben, da in der damaligen Pe-

riode auch dort die Gelegenheit gar nicht mehr
gemangelt hätte, demselben die erste musikalische

Bildung und such wohl die Stelle eines Chorkna-

ben su verschaffen ?

Josquin Despres also war ein Picard; im
engern Sinne ein Vermandais, höchst wahrschein-

lich aus der Stadt St. Quentin. Er war darum

nicht minder ein Niederländer (Belga), und zwar

ein burgundischer Niederländer.

*) Gregor, tob Tonn schreibt, d«M der Leib de« MIrtrrer«

Quint inn< in oppido Veronunduornm lisge. Wirtlich

itt e» die Surft St. Quentin, die dsauelbea in ihren

Wenn der hier dafür geführte Beweis dem
.Juristen nicht als vollkommener gelten mag, der

nothwendig nach Geburts- oder Taufzeugnissen oder

in deren Ermangelung nach Zeugen-Aussagen fra-

gen muss, so ist meines Eracbtens der Historiker

oder Biograph wohl berechtigt, auf eine Tradition

zu bauen, welche, wie die vorliegen de , dem be-

züglichen Momente der Geschichte so nahe vorge-

funden wird und in dem Zusammentreffen ge-

schichtlich bekannter Umstände ihre vollste Bestä-

tigung findet. Jedenfalls gedachte ich durch vor-

stehende Bekanntmachung zu bewirken, dass man
sich bei Angabe der Herkunft Meister Josquin's

weder auf Le Duchat oder Ronsard, noch auf de-

ren Echo (die Bibliographen) jemals wieder berufe.

Jt. G. Kiesewtlttr.

Nachrichten.
Cor/u (Tealro S. Giacomo). Eine noch nicht

ao Jahre alte Anfängerin, Namens Carlolla Fer-

rarini aus Bologna, debutirte als Norma u. Chiara

di Rosenberg mit vielem Beifalle, der auch dem
Tenor Pcnactti, dem jungen Buffo Lipparini-Negri

aus Bologna und dem Bassisten Zucchini so Theil

wurde. In der dritten Oper, in Donizetti's Purioso,

sang die Adelaide Sartori, die ebenso wie Hr. Zuc-
chini in der Titelrolle verdiente Anerkennung von

Seite des Publikums fand. Den 9. Decbr. ging

endlich die vierte Herbstoper, Bellini's Sonnambula,

in die Scene, worin sich die Ferra rini (Amina) be-

sonders in der letzten Scene vorzüglich auszeich-

nete und stark beklatscht wurde. Ihre Stimme hat

in der That manches Gute, mit allem Uebrigen

stehts freilich nicht auf einer sehr hohen Stufe.

Cadix. Die unermüdete Nannette Fischer feierte

abermals den 19. Novbr. einen Triumph in der

Sü-aniera; neben ihr zeichnete sich Hr. Moncada
in der Rolle des Valdeburgo aus. In den beiden

nachher gegebenen Opere buffe: Le convenienze

teatrali und I pazzi per progetto von Doniselli,

die, im Vorbeigehen gesagt, keine sehr glänzende

Aufnahme fanden, belustigte die vom Buffo Mar-
coni in der Rolle der Agata im Falset gesungene

Romanze: „Assisa a pie di un aaeco."

Die» Wenige über unsere Herbstopern. Für
den Karneval werden die Anna Bolena und die

Clotilde in die Scene gesetzt werden, mit welcher

Stagione der Contract der gegenwärtigen Sänger-
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gescllschaft zu Ende geht. Ob die italienische Oper
noch ferner liier fortbestehen wird, daran zweifeln

Viele, um so mehr, weil «ich die Theaterclircction

diese« Jahr in einem beträchtlichen Deficit befindet.

Königsberg, im April. Concerte. Am 17.

Oclbr. i853 im Dom das Wellgericht von Fr.

Schneider, aufgeführt vom Hrn. MD. Riel. Das
Musikchor ist vergrößert, die Aufführung war gut.

Fräul. Robena Ann Laidlaw, hier wohnhaft, apielle

vor ihrer Abreise nach England in ihrem ersten

Concerte Hümmels Concert in Amoll, 2 Allegri

di Bravura von Moschcles und Chopin, und Varia-

tionen über Robin Adair von Fizis; im zweiten

Concerte das Quintett von Pizis aus D moll, Solo-

variationen A dur von H. Her* und grosse Varia-

tionen von demselben. Sie ist eine junge brave

Klavierspielerin, möge aber auf die Lobhudeleien

uicht zu viel geben, die ihr in den Londoner Zei-

tungen zu Theil geworden, in denen sie mit den

berühmtesten Professoren Londons in gleichen Rang
gestellt wird. — Fräul. von Awerin aus St. Pe-
tersburg, Schülerin von H. Herz in Paris, gab auf

ihrer Durchreise eine mus. Abendunterhallung und
spielte Variationen über ein schwedisches Thema
von J. Herz und Variationen über den Marsch au«

Otcllo von H. He«. — Hr. MD. Sobolewski

gab zu gutem Zweck ein Concert und führte darin

von Beethoven'« Sinfonia eroica den letzten Satz

auf. Mad. Krähe sang Beethoven'« herrliche Scene

:

Ah perfido! sehr gut bis auf die italienische Aua-
sprache. Fräul. Friti. Malmski spielte auf ihrem

schonen Wiener Flügel Les trois clochettes von Pi-

zis. Die Ouvertüre und eine grosso Scene au«

Velleda, Oper von Sobolewski, gea. von Mad.
Siemei ing und Hrn. Vogt, machten auf das Ganse
begierig. Mad. Sieraering sang auch zum Pianof.

ein Lied von Hrn. Ed. Vogt, von ihm begleitet.

Hr. Sobolewski spielte ein Divertissement auf einer

schonen Creraoncaer Geige, Hr. Regisseur Ziegler

dcklamirte Castelli's Gedicht: Meinetwegen.— (Der
talentvolle Ziegler, au« Hannover gebürtig, ist seit-

dem durch die Auflösung des Theaters in grosse

Noth versetzt, hier gestorben. Er wurde von sei-

nen Coliegen zur GruR begleitet.) — Hr. MD.
Riel führte in einer Privatakademie Weber's Eu-
ryanlhe beim Pianof. auf. Die jüdische Ressource

(Harmonie) gab ebenfalls lobenswerthe Aufführun-

gen der Euryanthe, des Mozart'schen Figaro etc.

|

mit Orchesterbegleitung nnter Direct. des Kapelim.

Hrn. Fischel. — Frau v. Belleville -Oury trug

in ihrem Concerte im Theater (bei geringer Ein-

nahme) das grosse Concert von Beethoven aus Es-

elur und Variat. briil. von Herz über den Marsch
aus Otello wahrhaft vortrefflich vor. Ihr Spiel

ist meisterhaft zu nennen. Hr. Concertm. Oury
spielte den ersten Satz des Violti'schen Violincon-

certs aus II moll, das Glöckchen-Rondo von Pa-
ganini und ein von ihm componirtes Potpourri über

Thctnnte ans der Stummen, auf einer Saite, mit

ausserordentlicher Kunstfertigkeit. Der Beifall war
gross. — Mad. Dülken reiste durch, ohne Con-
cert zu geben.

Am a6. März i834 führte Hr. MD. Sämann
in der Domkirche die grosse Bach'sche Passionsmu-

sik nach dem Evang. Matthäi auf; wir haben über

dieselbe schon früher gesprochen. Diesmal waren
die Chöre durch mehr als hundert Knaben aus den

hiesigen Schulen unter Leitung ihrer Gesanglehrer

verstärkt, wodurch die Aufführung «ehr an Effect

gewann. Die Einnahme war zur Reparatur der

Mouumente im Dom bestimmt. — Am Charfrei-

lage gab Hr. MD. Kiel im Saale des Kneiphöfschen

Junkerhofes Graun's Tod Jesu (durch ihn hier über

Somal aufgeführt.) — Ich bemerke noch von

Concerten Naumanns Vater unser und den i5o.

Psalm von Berner, durch Hrn. MD. Riel im Dom
aufgeführt j sowie dasAbschiedsconcert des Hrn. Ed.

Vogt, der nach Russland ging. Im Juni gab Hr.

Franz Schalk, Bassethornist in Diensten der Frau

Grossherzogin von Parma, Concert j sein Schweizer-

Kuhreigen gefiel durch gute« Echo und ppp. —
Die 9- u. i-i jährigen Gebrdr. Eichhorn machten

hier, wie überall, Furore und haben 4 öffentliche

Concerte, auch ein« in einem Privallokale , bei

grossem Zulauf gegeben. Die Enthusiasten sind

mir «ehr zu Leibe gegangen, dass ich diese Kna-
ben nicht gehört, ein für einen Berichterstatter

in der Mu«. Zeitung unerhörte« Verbrechen! Ich

habe darauf nur eine kurze Antwort. Wo nur

irgend ein musikalisches Talent hier auftauchte,

hAbe ich nicht verfehlt, auf dasselbe aufmerksam

zu machen: eine, aelbat in Berlin verkannte Neu-
reuther habe ich gleich nach Verdienst gepriesen}

wa« «oll ich aber nun Neue« von den Gebrüdern

Eichhorn sagen? Sie «ind überall gewesen, spie-

len überall dasselbe, sind überall gelobt} eine
Sümme ist über die Reinheit nnd Präcision ihres

Spiel«. Man erkeout allgemein ihr grosse« Talent
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ao. Mein Urtbcil über sie konnte , nach so vie-

len achtungswerthen Stimmen, nicht anders lauten,

es wäre also ein übriges. Meine Phantasie ist

auch noch rege genug, mir, ohne es gehört zu

haben , vorzuzaubern , wie vortrefflich die Kinder

alle Paganini'sche Kunststücke raachen u. s. w.
Dass ich doch das ganze Tieiben nicht billige,

auch an dem tiefen Gefühl , au dem Uebertreffen

der grössten jetzt lebenden Virtuosen (wie die En-
thusiasten vermeinen) Zweifel hege, das — gehört

auPs andere Blatt. —
(Beschlusi folgt.)

Bremen. (Beschluss.) Clara Wieck, welche,

ausser drei eignen Concerten, den Kunstkennern

die Freude machte, das grosse Concert von Cho-
pin ganz zu spielen, ein Unternehmen, so gewal-

tig für die Executantin, als es bei einem weniger

gewählten Publikum würde Anklang gefunden ha-

ben. Diese jugendliche Künstlerin hat hier die

höchste Begeisterung erregt; ihre ungemeine me-
chanische Fertigkeit, ihr^pslodiöser Anschlag, ihr

ausdrucksvoller Vortrag, besonders in den noch so

wenig bekannten(?) Chopinschcn Compositionen und
ihr musikal. Gedächtnis* machen sie zu einer aus-

serordentlichen Erscheinung. Möchte das Geschick

sie einst wieder in unsere Mauern führen, wo sie

stets den freundlichsten Empfang finden wird. Ei-

gentlich zu schnell darauf kam Bernhard Romberg,
der indess in 3 Concerten die Musikfreunde durch

sein unübertroffenes Spiel, dem man wahrlich sein

hohes Alter nicht anmerkt, hoch begeisterte; für

den Zuhörer entsteht nur eine gewisse Monotonie,

stets des Virtuosen eigne Compositionen su hören,

wenn das Gerau th von Beethoven, Chopin u. A.
ganz erfüllt ist. — Die Brüder Rackemann, Flötist

und Clarioeltist, haben an* in einem Extraconcert

ein* sehr schöne Auswahl von Solostücken vorge-

führt und sich beide durch ausgezeichneten Vor-
trag den Beifall der leider nicht sahireichen Ver-
sammlung erworben. Mit Bedauern müssen wir
bemerken, dass wir Hrn. Kapell m. Mühlenbruch
nur ein einziges Mal in der Gesangsscene . Spohr
gehört haben, und möchten sehr wünschen, dass er

mit «einem schönen Talente nicht so zurückhaltend
wäre. AU Vorspieler trägt er indess nicht wenig
um Gelingen des Ensemble bei, und wir erkennen
seinen Werth daukbar an. — Hr. Aug. Ochemal
hat mit dem entschiedensten Beifalle das neueste

Concert von Molique gespielt. — Mit dem Char-

freitagsconcert schliesst sich in der Regel der Cy-
clus der bedeutenden) Aufführungen, wozu nach

vielen Jahren einmal wieder der Tod Jesu gewählt

wurde, welches denn auch eiu zahlreiches Audito-

rium in der schön erleuchteten Domkirche versam-

melt hatte. Die Gesammtausführung können wir
sehr gelungen nennen, da die Chöre ganz vortreff-

lich von der Sing-Akademie einsludirt waren, und

das Orchester, unter zweckmässiger und starker

Besetzung, sich durch Präcision auszeichnete, klei-

ner Fehler nicht zu gedenken. Die Choräle mach-
ten, mit einfacher Begleitung des Orgel-Pedals und

eines Contra-Basses, einen grossartigen Eindruck, um
so mehr, da geeignete Stellen durch Forte u. Piano

•ehr schön hervorgehoben wurden. Für die Soli

hatte der Hr. Diret-tor mit einigen Schwierigkeiten

zu kämpfen, da Mad. Mühlenbruch verhindert wurde,

zu singen, und an hohen Tenor-Stimmen grosser

Mangel ist; es wurde indess alles ganz gut und na-

mentlich hatten wir die Freude, Fräul. Marie Gra-

bau in „Gethsemane" und „O mein Immanuel" in

ganzer Kraft wieder zu hören, so wie die Arie

„Du Heldu von Fräul. Heuser, einer zu vielen

Hoffnungen berechtigenden Anfängerin, und die:

„Weichgeschafiencn Seelen" von einer sum Tenor
noch nicht völlig übergegangenen Knabenstimme
recht brav und ganz im Geiste des Lehrers vor-
getragen wurde.— Ein Schüler Riem'*, Hr. Louis

Rackemann, Bruder des schon oben erwähnten hie-

sigen Orchester-Mitgliedes, befindet sich nach ei-

niger Abwesenheit wieder hier und hat im Orgel-

uud Forlepiano-Spiel grosse Fortschritte gemacht;

er gedenkt zu weilerer Ausbildung nach Leipzig

su gehen und sei hiermit bestens empfohlen. —

rVien. Musikalische Chronik de$ ersten Quartals.
(Fortsetiuag.)

Die letzteren Zöglings-Concerte lieferten fol-

gende interessante Tonwerke: 1. Symphonien: von
Uaydn in D; von Onslow in A; von Romberg
in C; von Maurer in Fmoll; von Krummer in

C minore, a. Gesänge: Te Deum von Hummel;
Doppele hör von ebendemselben; Gloria und Credo
aus Cherubini's Messen ; Cantate von Mozart; Chöre
v. Händel, Beethoven, Spohr, Gyrowetx u. Klemm;
einzelne Arien und Duetten. 5. Concertstücke für

die Violine und für das Violoncell; n. a. — Die
für uns neue Ouvertüre in Fismoll su Göthe's Faust
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von Lindpaintner erregte durch ihre Genialität ei-

ucn wahren Enthusiasmus, und der stürmisch aus-

gesprochene Wunsch zur Wiederholung war der

gerechte Lohn für die tadellose Ausführung einer

Compositum, worin eine Summe von Schwierig-

keiten besiegt werden musste. — Nach Beendi-

gung dieser Kunstproductionen sollte noch ein «wei-

ter Cyclus von 6 Concerten, ausschliesslich für

klassische Opernmusik, Statt finden; der Trauer-

fall jedoch, welcher die ganze Monarchie tief er-

schulterte, behinderte die Realisirung des verdienst-

liehen Planes; ja, der Musik-Verein hat abermals

einen unersetzlichen Verlust erlitten durch das plötz-

liche Hinscheiden seines erhabenen Protectors, des

Erzherzogs Anton Victor, Hoch- und Deutschmei-
sters, der, gleich unserm Vater Franz, allgemein

geliebt und verehrt wurde. — Die jährliche Aka-
demie zum Vortheile des Bürger-Spitals setzte wie-
der verschiedene Hebel in Bewegung. Die Dero.

Clara Heioefetter und Ehnes , die Herren Wild
und Staudigel sangen Favorit-Piecen vou Bellini,

Pacini und Donizetti; Hr. Klein blies meisterhaft

ein Clarinett-Potpourri von Grutsch und mit vier

seiner Collegen das stets beifallig aufgenommene
Harmonie-Quintett von Reuling, der uns auch mit

einem effectvollen Schlusschor erfreute; endlich

spielten die Herren Strebinger, von Mayer und
Borznga drei Particen Variationen: für die Violine

über ein ungarisches Nationallhema ; für das Pia-

noforte von Chopin, und für das Violoncell von

Dotzauer. — Unter so manchen Schling- Pflanzen,

die gleich dem Ysop am Boden hinkriechen, ragte

Cherubim« Ouvertüre zum Anacreon wie die Ce-
der Libanon's empo;-. —

f
v
lieicliluu folgt.)

Halle. Sonntag den 3i.Mai veranstaltete der

hallische Musikverein im Versammlungssaale des

neuen Universitätsgebäudes das 3te grosso Concert,

in welchem unter Direction des Hrn. Musikdirect.

Schmidt , unter gefälliger Mitwirkung der Singaka-

demie, des Orchestervereins und mehrer auswär-

tiger Musiker, Handels Oratorium „Josua" zur

Aufführung gebracht wurde. Die Sopransolopar-

tie der Achsah trug Mad. Joh. Schmidt vor, wel-

che schon seit 5 Jahren in Halle, und nicht, laut

Dessauer Musikfest -Nach richten, in Amsterdam (!)

lebt. Die Bassparlie des Caleb sang Hr. Gustav

Nauenburg.
_

Kurze An* zeigen.

Liederlranz für gesellige Kreise. Mit den Me-
lodien sämrallicher Lieder. Gesammelt von

Dr. B., Br., D., F., F., Dr. B. Ruppin, bei

Ouhmigke u. Riemschneider. i854. Pr. 18 Gr.

Um diesen neuen Liederkran* seiner Einrich-

tung nach bündig zu bezeichnen, haben wir zuvör-

derst nur das Wichtigste aus der gut geschriebe-

nen Vorrede zu ziehen, die so anhebt: „Dass es

so sehr viele Sammlungen von Gesängen für ge-

sellige Kreise gibt, und dass deren noch immer

mehre Verleger finden, ist eine Erscheinung, über

welche man sich nur freuen kann, da sie einen

unwiderlegbaren Beweis liefert, dass, dem Himmel

sei Dank! recht viele Menschen recht oft in harm-

losen Zusammenkünften zu unschuldiger Fröhlich-

keit ein Mittel suchen und fiuden, für den Ernst

des Lebens neue Starke und Schwungkraft zu ge-

winnen." Auch diese Sammlung verdankt ihren

Ursprung einem solchen geselligen Verein, der aus

f<«st lauter Männern besteht, die noch immer der

frohen Genüsse ihrer Studentenjahre lebendig und

warm eingedenk sind, bei ihren Versammlungen

aber auch ihre Familien und für zwanglose Freude

empfaugliche Freunde mitbringen. Da sollte nun

bei ihren Mahlzeiten kunstloser Gesang mit anspre-

chendem Teile und allbekannter und beliebter Me-
lodie (so viel möglich) die vorzüglichste Unterhal-

tung sein. Alle Lieder sind demnach Tischlieder

im ausgedehnten Sinne, wie etwa Dr. Luthers

Tischreden in ihrer Art Tischreden sind. Da
wollte sie denn keine der bekannten Sammlungen

ganz befriedigen, und darum unterzogen sich alle

Sludcuten aller Faculläten der Mühe, eine entspre-

chende zu veranstalten. Die Lieder sind grÖssten-

tlieils alt, nur einige sind von Mitgliedern des Ver-

eins gedichtet Sie sind eingetheilt in patriotische

Lieder (pi cussische) ,
Frauen-, Triuk- und Singe-

lieder (Geselligkeitslieder und vermischte). Zwei

Neujahrslieder beschlossen das a4o Octavseiten ein-

nehmende Textbuch, dem ein Melodienheft von

i a Quarlseitcn zugegeben worden ist. Das Noten-

buch liefert die sch lichten Melodien aufeinem Linien-

system einstimmig, die Chöre davon 3-, 5- und

4stimmig. Der Melodien sind 95. Einige Druck-

fehler verbessert Jeder leicht. Die Sammlung wird

Anklang finden.
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Sechs Orgelatücke verschiedener Art zum Ge-
brauche beim öffentlichen Gotteadienate com~ \i

ponirt — von H. tV. Stolze. Op. ai. 4te

Samml. der Orgelslücke. Wolfenbüttel , bei

Hartmann. Pr. 16 Gr.

Das erste Slüek ist eine klare, gut gearbei-

tete, kurze Fantasie mit obligatem Pedal, leicht

ausführbar, a. Vorspiel au dem Liede: Ach wenn
werd' ich dahin kommen (mit dem Cantua firraus).

Sehr zweckmässig. Der 4stimmige Choral, mit

Zwischenspielen, die aus dem Präludium entlehnt

sind, ist zugegeben. 3. Vorspiel zu: Was frag'

ich viel Dach Geld und Gut etc. Im guten Or-
gelstyl. Die folgende Choralmel. ist von J. Chr.

Kittel comp. 4. Vorspiel zu: Mach's mit mir,

Gott, nach Deiner Gut etc. Der Gesang in die

Mittelstimme gelegt, worauf die Choralmel. in der

Oberstimme folgt, von den übrigen figurirt. 5.

Nachspiel in der Fastzeit mit sehr einfacher Fuge.

6. Ein fignrirtes Nachspiel für das volle Werk
(ohne Mixtur). Gleichfalls mit Fuge. Die Samm-
lung gehört unter die verständig gearbeiteten, zweck-
dienlichen und nicht schwierigen, ausser für An-
fänger, denen sie bei vorgeschrittenen Kräften zu

guter Uebung dient.

Ballett de iOptra: Ali-Boba par L. Cherubini

arrangia pour deux Violona de C. G. Müller.

Leipzig, ches Breitkopf et H. Pr. i Thlr.

Diese Ballets bilden im Klavierauszuge N. la,

sind für zwei Violinen geschickt eingerichtet und

werden auch in dieser Form den Liebhabern eine

gute Unterhaltung und den Schülern des Violin-

spiels Nutzen und Freude gewähren. Wir machen
deshalb besonders die Lehrer darauf aufmerksam.

Auf dem Sei, Gedicht von Göthe in Muaih ge-

setzt für vier Solostimmen mit vierstimmigem

Chor — von M. Hauptmann, a i .st es Werk.
Leipzig, bei Breikopf und Härtel. Pr. 16 Gr.

Und frische Nahrung, neues Blut saug' ich aus

freier Welt. Wie ist Natur ao hold und gut, die

mich am Busen hält u. f. f. — Dieser Gesang

v. Göthe kann freilich nicht wie ein leichtes Schau-

• kellied im Kahn, das jeder Säuger ohne Mühe,
ohne den geringsten Anstoss singt, behandelt wer-
den, wenn er dem Inhalte genug thun soll. Das
Tiefere u. Sinnige der Dichtung kommt der musik.

Schule des genannten Comp., die gern in reichen

Harmonie-Verbindungen sich ergeht, bedeutend zu

Gut \ Man rauss bei solchen Accordverwcbungen,

die nicht ohne Gehalt vorüberrauschen wollen, auch

einen Gedanken des Wortes hören, bei dem man
mit Liebe verweilt. In solchem Falle wird die

Dichtung den Ton und der Ton den Sinn des Ge-
dichts heben. Solche Wechselwirkung, die vom
Ernst der Ahnung und von der Lust der Sehn-

sucht gepflegt wird, kann nur in volles kräftiges

Leben treten, wenn die anfangs hindernde Selt-

samkeit durch wiederholtes Befreunden gehoben,

das Ungewohnte zum Gewohnten und das fest Ge-
arbeitete zum gefälligen Spiel umgewandelt wor-
den ist. Das kann nicht anders geschehen, all

durch Verstehen und Ueben. Wo der Verstand

das Gefühl lebendig macht, da macht er es zu-

gleich tief und hallbar. So mögen denn diejeni-

gen, die nicht blo« gern leicht tändeln, sich an

dem Gesänge versuchen, der ihnen hoffentlich im-

mer lieber werden wird. Ausser den Singslimmea

ist zum Einüben noch eine Pianofortc- Partitur

ohne Text gedruckt, waa voilheilhaft ist.

Don Juan, Opera en deux Actes, Musique de

fVolfg. Amade Mozart, arrangi pour le Pia-
no/orte a quatre maina par Fr. Baron de

Boyneburgk. Edition nouvelle et tres-fncile.

Leipsic, chez Breitkopf et Härtel. Pr. 4 Thlr.

Eiu treffliches Arrangement, in allen seinen

Theileu mit einer Leichtigkeit und Treue und ganz

in dem hohen, einfachen Mozartischen Geiste wie-

dergegeben, welcher so hinreissend und unerreich-

bar ist. Wir können dieser schönen Arbeit eines

sehr unterrichteten Dilettanten nur unser ungeteil-

tes Lob ertheilen, und empfehlen sie allen Freun-

den des Piano-Spiels mit der Ueberceugnng, daas

sie in unsern wärmsten und innigsten Dank für

die Bereitung solcher edlen häuslichen Genüsse auf

das Herzlichste einstimmen werden. Martini.

(Hi.nu das lataUif ena-Blatt No. VI.)

•

Leipzig, bei Breitkopf und Härtel. Bedigirt von G. fV. Fink unter seiner Verantwortlichkeit.
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Verlags - Eigenthum.
J. Moschelee, Op, 91. Ouvertüre ra Sckillon Trauerspiele:

,,Die Jungfran von Orleans", für du Pianoforte au vier

Händen eingerichtet tob Compo nisten, IV. 1 6 Gr.,

iit eo eben mit Eigentumsrecht ertcbienen. Die Aufgabe

für ganiea Orcbeiter in Stimmen erscheint später bei

Leipaig, am i.Juni 1 335.

H. A. Probst — JFV. Kittner.

t* 0 f u • A «.

Die Geeellechaft Felix Meritia in Amsterdam sucht

Tür ibre nächsten Winterconcerte T||| eine talentvolle Sänge-

rin. Die anf dieae Anfrage »eflectireu , belieben sich an die

Ein junger Mensch, welcher über seine moralische, ästhe-

tische und musikalische Ausbildung die erforderlichen Beweise

abaulegen im Stande ist, nnd sich einer jeden Prüfung sowohl

in der Musik im Allgemeinen , als insbesondere auf eeinem In-

strumente unterwirft — sucht «in Engagement ala Violoncel-

list, am liebsten an einer Kapelle, indem er sich zugleich er-

t, die Chöre der etwaigen Opern oder sonstigen Au fluh-

einauatudiren. Darauf Reflectirende belieben aich in

frankirtea Briefen an Herrn Geheimen Rath von Lehmann in

Gutenberg bei Halle a. d, Saale au wenden, welcher daa Nä-

here mitxutheilen die Güte haben wird.

Anmeigeni
Einladung cur Subacr iption.

Seit meiner Anstellung im Jahre 1817 stets lebhafter daa

de Bedürfnias eines noch glnalich mangelnden Choral-

1 für den katholischen Altar- u. gotteadiensllichcn Volke-

lend, und stete mit Vielen -der Bearbeitung eines,

aolchen durch einen uueerer hiereu anerkannt würdigsten Män-
ner vergebene entgegensehend, fand ich mich, aufgemuntert

durch den lebhaft auegespi ochenen Wunach, wie durch daa Zu-

trauen mehrerer in ihrem Berufe treu nnd eifijg wirkend

digen Feier des öffentlichen Gottesdienstes,

dem ich nunmehr seit 16 Jahren meii

den auT die Bearbeitung dieses Werkee
che Stunde Schlafes «n seinem Gedeihen entaogen, such da-

durch die Sehkraft meiner Angen bedeutend geschwächt und

der K uns t un Opfer gebracht , habe ich endlich

gesteckte Ziel ao weit erreicht, dem verehrten und bei

aea xnr nachsichtsvollen Benrtheilong Ubergeben und die Sub-

ecription darauf eröffnen au können. Der erste Theil dieaea

Werkes ist betitelt:

„Choralbuch für den Altar- und Responjorien-

Gcsang der katholischen Kirche, nach Römischer

und Mainzischer Singweise, vierstimmig neben

dem Liniensyslem der altern Tonschrift und un-

ter dem Texte, der Urmelodieen ausgesetzt. Mit

einer Einleitung über dessen Ursprung und ei-

gentlichen Werth, seine alten Tonseieben, Ton-
arten u. s. w.f so wie über den richtigen und

würdevollen Vortrag desselben aar Belehrung

für Sänger und Organisten/'

Den Snbacriptiona - Termin habe ich auf ein halbee Jahr,

mithin bis Ende November 1 8 3 5 hinausgeaetat , nnd man kann

aowohl bei mir selbst, ala auch in den löblichen Buchhandlun-

gen der Herren Breitkopf und Härtel in Leipaig nnd Schott-,

Söhne in Maina auf daa Werk unteraeichnen. Den Preia de«

jetat angekündigten ersten Theile habe ich , um aeiaen Ankauf

möglichst au erleichtern , auf drei Thaler Preuaaisch Courant

bestimmt, welchen Preis aicher eile reepectiven Herren Sub-

acribenten mit geneigter Berücksichügnng der ao kostspieligen

Anschaffung vieler nöthiger Hülfawerke ao billig ala möglich

finden werden. Nach Ablauf dea angesetzten Subscriptione-

Termins tritt jedoch unabänderlich der erhöhete Ladenpreis

von vier Thalern pro Exemplar ein. Bia jetat ist bereite auf

85 Exemplare subacribirt worden, and awar meistens von den

katholiechen Kirchen im Königlich HannÖverechen nnd König-

lich Prenaaiachen Antheile dea Füratenthums Eichafeld, und so-

bald durch günstigen Erfolg der jetat weiter anegedohoteuSub-

acription die Koaten des Druckes völlig gesichert sind , wird

derselbe nnveraiiglich beginnen. Der sweite Theil dee Wer-
kee , welcher die auf dem Eichafelde, und in der Maiaaer Diö-
ceae üblichen Choralmelodieen mir kuraen, aua der Melodie

aelbat geschöpften Zwitchenapielcn versehen, enthält, wird

innen Jahreefriet erscheinen. Da ich

Walt bis jetat noc

Digitized by Google



23 24

bin, so halte ich für zweckdienlich, die tun den hoch würdig-

sten Bischöfen von Hildeiheim und Paderborn mir allerguadigst

verliehenen Privilegien für meiu Werk . wie auch daa Zeugniss

eines anerkannt würdigen Knnstrichter* meiner ergebensten

Einladung zur Subseription hierunter beizufügen.

Duderstadt im Königl. Hannöv. Antheile dea

Füretenthoma Eichsfeld, d. a8. Mai i835.

Homeyer, Orgsuist.

i.

Indem Wir dem hochwürdigen ComniiasarUto (in Wol-
brnudshauaen) die CommunicaU, die Heraasgabe eines vier-

stimmigen Choralbuchet dea Organilten Homeyer betreffend,

hieroeben remittiren , benaehrichügen wir dasselbe , dass Se.

Bischöflichen Gnaden genehmigt haben, das« dasselbe Tür alle

diejenigen Kirchen des Eichafeldea dea hierseitigeu Diöcesen-

Antheila, welche eine Orgel haben, auf deren Kosten auge-

schafft werden könne, und beauftragen Wir daa Bischöfliche

Commiasariat , daa Weitere in diceem Betreff anzuordnen.

Hildesheim, d. 17. Mira i83*. ß. G. V.
An

das Bischöfliche Commisaariat

zu

Wollbrandshausen.

2.

Nachdem das von unsernie eistlichen Commiasariate un-

term l. Auguat c. eingeaandle, hierbei zurückerfolgende Cho-

ralbuch einer nahern Prüfung unterworfen nnd seinem Zwecke

entsprechend befunden worden ist , so haben wir nichts dage-

riatsbesirks daeaelbo anachaffen.

Paderborn, d. 3t. October i83s.

(gez.) Der Bischof Fr. Clemens.
An

dl« Hoch würdige geistliche Commisaariat

u
Heiligenstadt.

3.

Nach genauer Prüfung der von Ihnen mit vielem Fleisse

ausgearbeiteten Römischen, reapectfve Mainzer Altargesänge habe

ich mich sehr gefreuet, in' Ihrer mir unbekannten Peraon einen

wahren Verehrer und Kenner des gediegenen Cantua Gregoriani

auerkennen au müssen. Et kann nur mein Wunach sein,

solche Arbeit durch den glücklichsten Erfolg gekrönt

Münster, d. 6. Mai t834.

(gez.) F. J. Antony,
Profeator der Getanglehre am Gym-

nasium , Vikar n. Chordirectv

Subscriptions - Einladung.

Der Unterzeichnete wird tein neuettea Werk : „Dea Hei-

lande leiste Stunden' 1

, Oratorium in a Abtheilnngen von Fried-

rich Rornütz , nachdem er ea in iwei öffentlichen Aufführun-

gen am Charfreiuge und taten P&ngatlage vollständig gehört

hat, nun im, von ihm telbst gefertigten KIavi< ratiszuge aul

Subseription herausgehen. Er lässt diescu bei Brcilkouf und
Hirtel in Leipzig stechen und darf daher eine elegante und, da

er die letzte Correctur aelbtt beaorgea wird, auch völlig cor-

recte Anagabe versprechen. Dat Oratorium ist bedeutend lan-

ger, wie sein früheres : „Die letzten Dinge", und füllt die tu

einer öffentlichen Aufführung erforderliche Zeit vollständig aus.

Obwohl es hauptsächlich für eine solche mit stark besetzter

Orchasterbegleitung geschrieben ist, so eignet es sich doch

euch wie jenes au einer Privataufführuns am Pianoforte.

Indem er nun zu gefälliger Subseription ergebenst einla-

det, erbietet er sich, allen, die sich der Einsammlung von Un-
terschriften gütigst uutersiehen wollen, bei 6 Unterschriften

'ein Freiexemplar zu geben. Auch macht er noch darauf auf-

merksam , data das Werk nicht in den Buchhandel ko

soudern nur auf dem Wege der Subseription a

wird.

Der Subscriptionspreis für ein Exemplar dea

ausxugs ist 4 Thlr. Preuss. Courant.

Denjenigen Gesang-Vereinen , die das Unternehmen durch

zahlreiche Unterschriften uuterstülzeu werden, wird der Com-
ponist sehr gern eine Abschrift der Partitur, zum Behuf öffent-

licher Aufführungen mit Orrhesterbegleitung, gegen Erstattung

der Copialgebühren überlassen, ohne auf ein Honorar Anspruch

zu machen.

Da der Klavierauszug Ende Juli d. J. zum Versenden be-

reit liegen wird, so bittet er nm bald gefällige Einsendung der

Unterschriften.

Cassel, im Juni 1 835. Louia Spoltr.

Ankündigung und

Von je her war man ungewiss, ob daa Verhältnis» unserer

Tonleiter bei allen gebildeten Völkern der Vorzeit ein und
dasselbe gewesen sei , oder ob mehrere Verhältnisse Statt ge-

funden haben mögen. Da dieses Dunkel nicht durch die Ge-
schichte aufgehellt werden kann, weil diese davon schweigt,

ao hat man aich bei Untersuchung dieses interessanten Gegen-
atandea nothwendig an die Naturphilosophie su hslten. Auf
diesem Wege versuchte ich durch unpartheiische .

ner Ansichten der Wahrheit auf die Spur su ko

Resultat davon ist die Entstehung einer aus 9 bis 10
|

teu Bogen bestehenden Schrift, welche ich unter dem Titel

:

Die lief begründete psychologische Nolhwendigkcit

der Einheit in dem Elementar- Verhältnis* des

Toncyclus der Musik, mit besonderer Anwen-
dung zur Würdigung der sogenannten griechi-

schen Tonleitern

tu veröffentlichen wünsche, nnd cu dem Ende den Herren

Buchhändlern den Verlag derselben mit dem Wunsche offerir«,

dasa sie, sur Beaorgung der Correctur durch mich, an unter-

zeichnetem Orte möchte gedruckt werden. Briefe erbittet mau
aich portofrei.

Schleia, im Monat Mai i835. G. F. Ebhardt.

Leipzig, bei Breithopf und Härtel. Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 24"" Juni. N =. 25. 1 8 3 5'

R F. C E N 9 I O N.

Der Erndtetag. Oratorium in zwei Abteilun-

gen. Gedichtet und in Musik gesetzt von Joh.

Nep. Freiherrn von Poiatl.

Mit Spannung sahen die Musikfreunde in Mün-
chen der Aufführung dieses Werkes entgegen, wel-

che am 4ten April im Odeon zum Besten der Ar-
men der Stadt Statt fand. Der Verf. der Dich-

tung sowohl als der Musik ist der rühmlich be-

kannte Componist der Opern Atfialia
,

Niltetis,

Wettkampf zu Olympia, Prinzessin von Provence

und Untersberg. Weniger bekannt sind dessen

Compositionen im strengen Style : unter diesen rei-

het sich ein 8stimmiges Stabat mater ohne Beglei-

tung dem Besten dieser Art an; ferner wurde hier

ein 8stimmiges Miserere in der Metropolitankirche

aufgeführt, welches von erhabener und kirchenge-

mässcr Wirkung war.

Dem gedruckten Texlbuche des hier zu be-

sprechenden Oratoriums hat der Dichter ein Vor-
wort vorangeschickt, in welchem er den Gesichts-

punkt, von dem er ausgegangen, darlegt. Nach-
dem er zuerst die Ursachen erörtert, aus welchen

selbst die ewigen Meisterwerke im Oratorienstyle

von Händel, Graun und Jos. Haydn in unserer

Zeit das grosse musikalische Publikum wenig mehr
ansprechen und selbst von gebildeten Musikfreun-

den unter Anerkennung ihres Werlhes denuoch als

..langweilig" genannt werden, bezeichnet er einen

fernem Weg, um den trockenen Ernst des Ora-

toriums zu mildem und in dasselbe Mannich faltig-

keit zu bringen, ohne der Gattung an der ihr ei-

gentümlichen Würde etwas zu benehmen, und

dieser sei: „Eine solche Vereinigung der lyrischen,

didaktischen und beschreibenden Dichtung zu dem
einen vorgesteckten Hauptzwecke, das« der Ton-
setzer durch die stete Abwechselung dieser Dich-

tungsarten von selbst Gelegenheit erhalte, mannich-

57. Jahrgang.

faltig zu sein, ohne die Einheit zu verletzen, und
demungeachtet seiner Musik der treue und tief em-
pfundene Ausdruck der Gefühle bleiben könne,
welche sich im Texte aussprechen." — Diese
Ansicht wurde nun in vorliegender Dichtung aus-
geführt, und wir können dieselbe, so wie deren
Ausführung nur billigen. Eine solche Vereinigung

ist durchaus nothwendig, «oll anders das Orato-
rium in unserer Zeit, welche immer mehr Reiz-
mittel erfordert, noch wirken. Wir gehören un-
serer Zeit an, und unsere Aufgabe sei es, zeitge-

mass, aber gut zu schreiben.

Der Dichter hat seine sich gestellte Aufgabe
vollkommen und glücklich gelöst. Der Text ist

ein Meisterstück, und wir könne» nicht umhin,
denselben für den besten unter allen neuern gera-
dezu zu erklaren und jedem Componisten Glück
zu wünschen, dem ein gleicher zu Theil wird.
Die Dichtung ist reich an Phantasie, die Situatio-

nen sind musikalisch wirksam, die Diction ist edel.

Als nächstbestes Beispiel geben wir den ersten

Chor und das darauf folgende Recitaüvt

Chor der L andiente.

Seht, der dunkle Nebel echwindet!

I.ichtglan* strahlet durch die Nacht

I

Glühend Morgenrots yarkündet,

1)3-! die Schöpfung neu erwacht I —
Seht , iyie de* Gebirge* Gipfel

Stols die goldne Krone trügt,

Um des Eichwald'« dicht« Wipfel

Froh «ich'* und lebendig regt) —
In de* Thauea Schmucke «Linen

Feld und Matt«, Rain und Flur,

Und geiiert mit BlumenkrSnien

Prangtt featlich die Natur. —
Dir gilt dieter Schmuck, die* Prangen,

Sonn«, deiner harren wir i

Sri al* Königin empfangen

»

Jubel ruf «raehalJ« dir! —
Du «rh«b«t Dich glanaumfloasea

Ueber jener Berg« Wall,

25
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Und dein Licht i.t

Durch dar Schöpfung lUunend All.

R • 0 1 1 • t i T.

Sei nn* gegraut, da Quell de* Lichte«,

Erhab'ne Zeugin Ton de* Schöpfer. Macht l

Doch nicht mit Macht allein umgürtet,

Auch ron der Güte Strahlenmeer

Um flotten iit der Thron de» Herrn,

Und nie Tertiegend «trömt am dieiem Meere

De* Schöpfer* Hold auf nnaer Haupt herab.

Tro*t i*t «ein Wort, und aeine Th*t,

Wie «ein Gebot, Ut Liebe. — Dänin

Auch um dem hehren Beiipiel folgen

Und, guten Kindern gleich, den Vater

Indem wir um wie Brüder innig lieben.

Wir wiederholen es: wir gratuliren jedem

Compon. su einem ähnlichen Oratorien-Texte. —
Nun zur Musik. —
Wer immer Musik in Aubertcher und He-

rold'acher Weise, immer neue Sinnenreise und ge-

waltsame Aufregungen erwartete, fand sich bitter

gelauscht. Der Componist hat in dieser Hinsicht

ungeheure Fehler begangen : schon beim ersten An-

blicke der Partitur sieht man oft nur sehn- oder

zwölfseiliges Noteiissipicr; er modulirt nicht —
was doch in unser n Zeiten uneriässlich ist, will

man anders etwas Gescheutes schreiben — mit je-

dem Takte in eine andere Tonart, und in jedem

Stücke durch alle a4 Tonarten; er erlaubt sich

sogar, aus einer Tonart in ihre nächstverwandte,

s. B. aus Cdur nach Gdur, geradezu su moduli-

ren, ohne zuerst eine Seitenpromenade nach E, h,

tia , eis und alle andern Dur- und Molltonarten su

machen;— nach längstens "jedem laten Takt tritt

kein neues, von dem vorhergehenden gänslich ver-

schiedenes Motiv ein , was doch sur nothwendigm

Abwechselung durchaus unerlässlich ist, ja im

Gegentheile mächte man die langweilige Bemer-

kung, das« Anfang, Mittel und Ende eines jeden

Gesangstückes über einen Leisten geschlagen waren,

was freilich einige Anhänger der GoUlob nun so

ziemlich verschollenen mozartischen Perückenzeit

Abrundung, Einheit und Consequenz der Durch-

führung nannten. Doch, lieber Leser! nun er-

staune über des Componisten Unbeholfenheil: die

Posaunen and Contrafagoue sind nicht unaufhörlich

verwendet, denselben ist kein einzigesmal ein ppp
oder wohl gar ein pppp beigefügt; die türkische

Banda und Tamtam fehlt, und — horribile diclu—
es sind manchmal nur zwei, sage zwei Horner an-

gewendet, da doch in unserer Zeit kein vernünf-

tiger Mensch mehr ohne 4

Doch Scherz (dem leider eine bittere, nnd un-

sere heillose Zeit traurig charakterisirende Wahr-
heit su Grunde liegt) bei Seite! Die Composition

zeugt von Einsicht und Gewandtheit; Melodie und

Harmonie sind natürlich und einfach schön, ohne

Verrenkung und Verzierung; die Instrumentation

desgleichen, dabei effeclvoll nnd höchst glänzend,

dennoch aber nirgend überladen und die Gesang-

parlie erdrückend. Alle Instrnmente sind mil Ge-

schick benutzt und namentlich jedes Solo der Blas-

instrumente dem Charakter derselben angemessen.

Die Musikstücke sind wohl zu einem Ganzen ab-

gerundet, und gedeihen daher zum völligen Ver-

ständnisse des Hörers, und die Sätze im strengen

Style beurkunden die Einsicht des Componisten in

die Tiefen der musikalischen Technik.

Mit Freuden gehen wir daher zur kurzen Zer-

gliederung der einzelnen Satze über.

Erate Abteilung. Morgen und Mittag. Die

Einleitung bezeichnet den Uebergang c»r Nacht

zur Dämmerung und Morgen (C moll, f Takt, Ada-

gio non troppo). Nachdem die gedämpften Streich-

instrumente, mit Fagotten und Hörnern verstärkt,

zweimal den Grundion ausgehalten haben, beginnt

ein düsterer Satz des Streichquartettes :n gehalte-

nen und syncopirten Noten: finstere Nacht liegt

noch über dem Erdreiche. Da bricht die Morgen-

dämmerung an : nach einer Fermate folgt ein Satz

von a Violen und a Violoncellen, unterbrochen von

Oboen und Clarinetten. Das Dunkel verschwindet,

der klare Morgen ist angebrochen und verkündet

in einem sehr kursen Andante, G dur, | Takt Ruhe

und Heiterkeit. Unmittelbar angebunden fällt nun-

mehr der Chor der Landleute (No. a) ein: „Seht,

der dunkle Nebel schwindet" (Andantino, C dur,

$ Takt). Im himmlischen Glänze der neu ver-

jüngten Sonne liegt die Landschaft; und dieses Ge-

fühl ist durch eine ruhig-heitere Chorstelle geschil-

dert, Nach und nach treten immer mehr und mehr

Blasinstrumente hinzu, vereinigen sich endlich bei

den Worten: „Sonne, deiner harren wir" auf der

Dominante G, und nun tritt mit den Worten:

„Sei als Königin empfangen" ein feuriges und

prathlvollea Allo con fnoco, % Takt, ein. Die-

ses Stück ist eben so glücklich erfunden, als schön

zu einem Ganzen abgerundet, und kann besonders

als passend Singvereinen anempfohlen werden. Nach

einem sehr einfach behandelten und richtig decla-

RecftaÜve folgt No. 5, Bassarie: „Bei der
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Väter frommen Sitten" (Larghetto, $ Takt, F dur).

Ländliches Stillleben und häusliches Glück ist der

Charakter derselben , und treulich vom Componi-

«ten in Tönen wiedergegeben. — No. 4. Chor

der Schnitter : „Die goldenen Halme" (Allegretto,

£ Takt, B dur). "Obwohl in dieser Art von Schnit-

terchören bereits Mannichfalliges und Gutes gelei-

stet worden, so darf sich dennoch dieser Chor den

besten an die Seile stellen. Die Führung der Me-
lodie sowohl in der Ober- als in den Mittelstimmen

ist höchst fliessend and bewegt sich in sehr fröh-

lichen und heitern Weisen. — No. 5. Recitaliv:
j

„Da ziehn sie hin". Wir stehen nicht an, dieses

ein Muster eines guten Recitalives zu nennen. Die

Ritornelle und Zwischenspiele sind reizend und zart,

und die Worte, besonders bei der Stelle: „So
nennst Du mich jetzt iu des Lebens Lenz", mei-

sterhaft richtig declamirt. Das hierauf folgende

Duett (Sopran und Tenor) :' „Fremdem Aug' ver-

borgen" (Andante, A dur, ^ Takt) ist trefflich. Ganz
einfach gehalten, nur ausweichend in die Ober-
quinle, schildert es zarte, reine, unschuldsvolle

Liebe, Bewusstsein innigen Glückes und Seelen-

harmonie in zarter Melodie und Harmonie. Der
Componist hat hier glücklich eine Klippe vermie-

den, an welcher die meisten neuen Componisten

scheitern, indem sie bei Liebesduetten nur das To-
ben heftiger und ungezähroter Leidenschaft schil-

dern. Die wogende Violoncellbegleitung haucht zar-

ten Reil in das Duett. — No. 6. Die Musik be-

zeichnet in der Einleitung (Moderato, $Takt, con

sordini) sehr glücklich den Uebergang des Morgens
zum Mittag, die zunehmende Schwüle des Tnges

und das bevorstehende Gewitter, und ist in der ge-

sammten Auffassung und Durchführung ein Mei-
slerstück. Nach 5<> Takten geht es über in das

Recitaliv: „Der heitere Morgen ist vorüber". Bei

den Worten: „Am fernen Horizoute steigen Wol-
ken dicht herauf* (All., Fmoll) kündigen rasche-

res Tempo und bewegtere Figuren, verbunden mit

dein Wirbel der Pauke, das beginnende Gewitter

au. Es tritt nun die Arie der Mutter: „Mag auch

Dunkel mich umgeben'* (Larghetto, As dur, 4 Takt)

ein, welche eines der trefflichsten Stücke dieses

Oratoriums ist. Es ist durchaus meisterhaft und
von herrlicher Wirkung. Der Charakter ist from-
mes Verbauen auf Gott. Def erste Theil dieser

Arie ist nur von a Violen und a Violoncellen be-

gleitet, nur manchmal mit einzelnen Accorden der

untermischt; erst bei den Worten:

„Du hast, treu mich zu bewahren" treten Violinen

und Contra hasse hinzu, und bilden interessante Ab-
wechselung. — No. 7. Gewitterchor (Allegro,

Fmoll, x Takt), durchaus meisterhaft und von im-
posantem Effecte. Paukenwirbel beginnl pp, und
ebenso treten die Saiteninstrumente ein; der Sturm
wächst und hat mit dem Eintritte des Chores:

„Hört, wie die Winde wirbeln und rauschen",

seine ganze Starke erreicht. Die Inslrumentalion

ist glanzvoll, reich und neu. Das Gewitter lässt

endlich nach und der Satz: „Wer kann hier hei-

feu" (f Takt, C dur) bildet einen schönen Conti ast.

Die Musik verliert immer mehr den wilden Cha-
rakter und endlich ist mit All. moderato: „Ver-
jüngt kehrt nun der Tag zurück" (F dur, £ Takt),

die Ruhe wiedergekehrt. Die vier Solostimmen
wechseln anrauthjg mit dem Chore, und es schliesst

diese Nummer glänz- und prachtvoll. — No. 8.

Ein kurzes Recitaliv zwischen Sopran und Bass

macht den Uebergang zum Schlusschor : „Ihm al-

lein gebühret Ehr' und Ruhm". Nach einer wohl-
erdachlen fugirtrn Einleitung (All. maestoso, J Tukt,

D dur), in beinahe Händel'schem Style geschrieben

und von kolossaler Wirkung, tritt eine kräftige

Fuge in folgender Art ein:

SEE
•l-Lin

Ihm al-leio gebühret Ehr* und
sing, nur ihm gebühret Ehr",

Prot* und Lobge-
i hm tl - lein nur

Ihm ml - lein g

' ' E f S

r~g=
• und Ruhm undml -lein gm-bUh-rmt Ehr'

V3 '
.

Frei* und Loige - wog
,

ml - lein gm - buh '- rat
nur Uta gm - biia-ret

I
ob -

P/m«, Dank und Lob - ge-
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Ehr* tu

Ehr«,

i. Prcij u. Loligc-»»i)g , ihm
ihm »1-lein nurEhx' u.Preii, ihm

•1-
•1-

ihm «1 -

•Hein gebühret

Dieses Fugenthema wird nunmehr auf eiue Weise

durchgeführt, welche den tüchtigen ConUapunctisten

zeigt. Nach einem Orgelpuukte folgt piü mosso

eine kleine Unterbrechung; allein bald wird das

Thema in einer Engführung aufgenommen, und

nach einer nochmaligen noch kürzeren Engführung:

v VX

die Fuge za Ende geführt. —
Zweite Abtheilung. Abend uud Nacht.

No. g. Nach einer «war kurzen, aber guten

Einleitung folgt ein »ehr schönes und ausgezeich-

net declamiites Recitativ des Soprans. Geistrei-

che Zwischenspiele und mit Glück und Umsicht

angebrachte Anklänge an den frühern Schnitter-

chor. — Die folgende Arie : „Schweige, Kummer,

fliehet, Sorgen" (AUegretto, B dur, ) Takt) ist höchst

biillant, sowohl in Hinsicht auf Gesangs- als Iu-

airumentalpartie, und bietet einer Sängerin reiche

Gelegenheit dar, eine bedeutende Kunstfertigkeit

zu entwickeln. — No. 10. Die Einleitung zu dem

folgenden Recitalive: „Die Sonne sinkt" (Andante,

]•".;, dur) bezeichnet sehr schöu die allraä'lig einbre-

chende Nacht. Dieses Recitativ ist vielleicht das

schönste des gauzen Werkes; stets richtige Dccla-

mation und edler Ausdruck vereinigen sich. Von
wundervoller Wirkung ist die Stelle mit obligater

Clarinette: „Und dieser Blick, er richtet tröstend

die Verlass'nen auf". Das folgende Duett zwischen
|

Sopran und Bass: „Wenn nach fromm durchleb-
|

ten Tagen" (Andante con mofo, As dur, £ Takt) ist
j

trefflich und von schönem Slimmenflusse. No. n.
Abendchor: „Abend ist es" (Andanlino, F dur,

$ Takt). Von zauberisch sanfter Wirkung, wie

ein Mondscheingemälde von vaö der Neer. Die

Stimmführung ist schön, die Melodie höchst zart,

die Instrumentation interessant und geistreich. Auch

dieser Chor, stets pianissimo vorgetragen, wird sich

in Singvereinen zahlreicher Freunde erfreuen. —
No. la. Eintritt der Nacht. Die Einleitung (Lar-

ghetto, \ Takt, C dur, con sordini) ist sehr bezeich-

nend, und besonders lieblich und wehmuthsvoll

tritt die den Viuloncellen zugetheilte Melodie her-

vor. Das folgende Recitativ ist meisterhaft. Te-
norarie: „Weilt in jenen lichten Räumen" (An-

dante con molo, Cdur, \ Takt). Sehr schön em-
pfunden und ausgeführt. Die Instrumentalbeglei-

tung ist interessant, von besonders günstiger Wir-
kung sind die immer obligat behandelten Violon-

cello. — No. i S« Nach einem passenden Recita-

tive folgt nun der Glanzpunkt des Oratorium«, näm-
lich das Quartett: „Von Dir, o Gott, kömmt uns

der Segen" (a Soprane, Tenor und Bas«, Lar-

ghelto, Es dur, | Takt). Dieses Stück ist unstrei-

tig das Meisterstück de« Werke«, und ausgezeich-

net ist in jeder Hinsicht sowohl Melodie, al« Stimm-

führung und Instrumentation. Es hat eine Fülle

von melodischer und harmonischer Abwechselung,

und ist dabei so klar, so consequent und zu einem

Ganzen abgerundet, wie wir es nur an Werken
der besten Zeit zu Ende des vorigen Jahrhundert«

gewohnt sind, und entbehrt keineswegs jeglichen

Schmucke« der neueren Zeit, so weit es eine ver-

nünftige Anwendung im Oratorium gestaltet. Im
Anfange sind die Singstimmen nur von Blasinstru-

menten begleitet, bei den Worten: „Du stellst den

Engel uns zur Seite" treten con sordini di© Saiten-

instrumente hinzu. Wir sind überzeugt, daa« die-

ses Quartett «ich viele Freunde erwerben wird, und

es durfte auch einzeln für sich, als Ensemblestück

in Concerten angewendet, »eine Wirkung nie ver-

fehlen. — No. i4. Nach einem kurzen Recita-

tive krönet nunmehr der Schiusachor: „Gross ist

der Herr und allgewaltig" würdig das Ganze. Eine

imposante Einl. beginnt, im grossarligsten u. edelsten

Kirchenstyle geschrieben (Maestoso, Cdur, | Takt),

liuem kurzen fugirten Satze:

7 -*-

Auf «1-len Miaen Wcsfn ist der Herr ge-rrcht, itl er ge-

r
i

il-le« »!» Wo - gm
recht, in il-Ieu »ei-

nt der Herr gerecht, itl er gc -

Th* - u« gü <V «»«
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y-v-
_

reiht, in al-len »ei-nen Tha - len gü-tigUt der

,
gerecht u. gii-tig ist der Herr, ul derHerr,iit un-wr

kl^±^

•1 - len »einen We - gen Ut der Herr gerecht , i*t er ge -

recht, in al-len .ei nen Tha - len gu - li| Ul der

He-r, gerecht und gütig i»t der Herr, i*t der Herr, nm.f
Gott. Hie

untermischt und not breiten Massen bestehend. Ein

darauf folgendes poco piti mosso kündiget im Inslru-

mentalvorspiele die folgende Sclilussfuge an, welche

bald darauf mit diesem prachtrollen Thema eintritt:

immerdar
;

E
-V-

Freist ihn immerdar, lobt ihn ewiglich, de* Herren Kuhm, de*

Sigl-Vespermann, Mad. Pellegrini und den Herren

Bayer und Lern. Z.*)

Nachrichten.

Preiit ihn immerdar,
Herren Huhot er- *ch I - le laut, Hal-le - lu - ja , de*

In der tüchtigen Ausarbeitung und Durchführung
beweist der Cotnponist, dass ihm alle conlrapun-

ctischen Künste gänzlich eigen sind. Nach einer

kurzen Engführung schliesst das ganze Piü allegi o.

Wir dürfen dem Componisten mit vollem

Herzen Glück zu diesem Werke wünschen, das

sich den Oratorien Friedrich Schneider's, Spohr's

u. s. w. würdig anreiht. Mögen glückliche Um-
stände beilragen, dass es durch baldige Aufführung

auf einem der nächsten zahlreichen Musikfeste im
nördlichen Teutscblande so bekannt werde, als es

mit Recht verdient. — Die Auffuhrung in Mün-
chen , bei welcher die Mitglieder der gesammlen
königlichen Hof-Kapelle und unsere ersten Künst-

ler und Künstlerinnen mitwirkten , war ausgezeich-

net, und allgemeiner Unfall wurde diesem ver-

dienstvollen Werke gezollt. Die Solopartieen des

Gesanges wurden vorgetragen v. den Damen Mad.

Achte» Elb-ifusitftst tu Dessau den 11 ten,

Uten und \lten Juni.

Donnerstags früh 5 Uhr trafen wir in der

freundlichen FesU'adt ein, machten nach herzli-

chem Empfange im befreundeten Hause am Markte

und nach kurzer Hast einen Ausflug in den schö-

nen fürstlichen Park und gingen, begrüsst von vie-

len Dekannten aus allerlei Orten, um g Uhr in die

Johanniskirche, die Probe der Orchesterstücke mit

anzuhören , die am dritten Festtage zu Gehör ge-

bracht werden sollten. Natürlich musterten wir

zuvörderst die Strllung des auf 13 Stufen erhöh-

i ten Orchesters, wobei uns sogleich der Stand der

Violoncello und Contrabässe auffiel, die von der

siebenten Stufe an auf der linken Seite, vom Or-
chester aus genommen , bis zur höchsten paarweise

hinauf liefen. Befremdete uns auch diese Stellung

einige Augeiiblicke, so sahen wir doch bald, dass

sie für den schmalen Raum die zweckmässigste

sei, was sich auch bestätigte. Der Zusammenhang
der Instrumente, worauf Alles ankommt, war näm-
lich nicht gestört Wir theüen hier die Ordnung
zu gefälliger Ansicht mit. (Siehe Beilage.)

Nach dem Miltagsessen im Herzogl. Orange-

riehause fand um 4 Uhr die höchst gelungene Auf-

führung des Oratoriums Absalon, Text v. Brügge-

mann, Musik von Fr. Schneider, Statt in der gut

besetzten Johanniskirche. Solosänger waren: Tha-
mar, Sopran — Mad. Joh. Schmidt aus Halle;

Absalon, Alt — Mad. Müller aus Braunschweig;

David, Tenor — Hr. Diedicke aus Dessau j Joab,

Bass — Hr. Krüger, ebendaselbst. Der Dichter

hat mit Fleiss, besonders durch die Chöre der En-

gel, der Höllcngeistcr und des Volks, gewaltige

Contra s(c herbeigeführt, die der Componist mit

Kraft zu beuutzen weiss und hier stark und ergrei-

fend benutzt hat. Dis Instrumentalpartie, nament-

lich in den Chören, ist so gewaltig, dass sie Kei-

ner dem Gesangchore untergeordnet nennen kann.

Beide Massen sind sich ebenbürtig. Es ist daher

eine starke Sängerbeseizung durchaus nothwendig,

soll die Wirkung, wie hier, erwünscht sein. Alle,

•) Von einem andern Die Red.
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die wir nach der Aufführung sprachen, waren voll-

kommen befriedigt, bei Weitem die Meisten er-

griffen; spater fanden sich einzelne Stimmen, die

das Instrumentale zu voi herrschend erklärten. Das

kann in unserer gespalteten Zeit Keinen befremden.

Wir selbst würden nicht ermangeln, eine ausführ-

liche Recension des neuen Oratoriums niederzule-

gen, hielten wir es nicht für kindisch anmaossend,

ohne sorgfältiges Studium der Partitur, blos nach

einmaligem Anhören üher ein Werk eines vorzüg-

lich in Behandlung der Massen und im Fugensatze

so erfahrenen Meisters entschieden abzuurlheilen.

Je geübter ein Mann ist, desto weniger wird er

ein vorschnelles Urtheil sich erlauben, das entwe-

der zu seinem oder zum Nachlheil de» Verf. sein

moss, weil so nicht Alles gebührend gewürdigt

werden kann. Allein eine Allgeracinan&icht des

Ganzen, wie wir es aufzufassen im Stande waren,

wird man hoffentlich nicht ungern lesen. Die Chöre

der Engel unterscheiden sich von andern hauptsäch-

lich durch sichere Kraft, Gravität und grossartige

Anbetung. Die Chöre der Höllengeister sind im
Ganzen geordneter als anderwärts, weniger melo-

disch zwar, wie es in der Sache liegt, aber doch
nicht so tief unheimlich und grausig, wie die un-

gezügelte Begier des Bösen. Diese Stellung neh-

men sie wohl vor Allem darum ein, weil sie der

Dichter im Ganzen zu philosophischen Teufeln ge-

macht hat, oder zu lauerhaft reflecürendcu Dich-
tern. — Die Volkschöre sind von dreierlei Art:

sanft zustimmende, leidenschaftlich wilde und gott-

ergeben treue, wohl unterschieden und fest geführt.

Dazwischen die Sologesaoge, die von den vier an-

gegebenen Stimmen ohne Ausnahme trefflich vor-

getragen wurden, was um so mehr herausgehoben

werden muss, da Hr. Diedicke schnell an die Stelle

des erkrankten Hrn. Manliua getreten war u. Mad.
Schmidt, von der Grippe befallen, noch Tages zu-

{

vor in der Hauptprobe zu singen nicht im Stande

war. Dennoch gewann sie sich allgemeinen Bei-

fall, nicht minder die HH.K. u. D. h. Meid. Müller,

deren schöner Alt, der Natur des Altes nach, lie-

ber die Sehnsucht als die Empörung personiticirt.—
Am wirksamsten für unser Gefühl erschienen uns

folgende Nummern : 3. Chor der Engel; 5. Psalm
Davids; 4. Solo mit Chor; 7. Lied der Thamar,

:

allgemein anerkannt; 10. Solo (Joab) mit Chor uud
j

11. Chor des Volks. In der zweiten Abiheilung
No. i5. Chor der Engel; iS. Chor des Volks mit
tüchtig eingreifender Fuge ; 16. Arioso Joabs, vom"

Bass ausgezeichnet einschmeichelnd gesungen; 18.

Terzelt: David, Thamar und Joab, zu den vor-

züglichsten in Coroposition und Vortrag gehörend;

19. Chor der Empörer und 20. die Schlachtsym-

phonie; 31. Siegeschor, fast zu stark instrumenlirt;

2a. Chor der Höllengeister, im Ganzen trefflich,

im Einzelnen neu; Thamars Schlussslrophe und
3 5. der Schlusschor.

lieber den Geist de» Ganzen als Ganzes ein

gediegenes Wort zu reden, gehört uns iu's Reich

menschlicher Unmöglichkeiten. Wer gegen sie an-

atürmt, erweist sich wie eiu Trunkener in Liebe

oder Hass. Dass aber das zuweilen vom Orato-

rium in's Theatralische streifende Werk sehr schön

durchgeführt wurde, dass Dr. Schneider als Cora-

ponist und Director Ehre einlegte und Abends im
Georgengarten, wo sich Alles, was Odem hatte,

versammelte, bekränzt wurde, berichten wir mit

lebhaftem Vergnügen. Das kunstliebende Herzogl.

Haus hatte eino Illumination des Gartens und ein

Feuerwerk auzuordnen geruht, was die vielfachen

Freuden des Tages ergötzlich beschloss.

Der zweite Festtag brachte uns nach reichem

Vergnügen in den schönen fürstlichen Anlagen der

Stadt und der nahen Umgebung um 1 1 Uhr eine

erwünschte Quartett-Unterhaltung der Gebr. Mül-
ler aus Braunschweig im Concertsaale des Herzogl.

Hoflheaters. Wir hörten ein Quartett von J. Haydn
aus Ddur, von Onslow aus Es dur und Menuett

und Fuge von Beethoven aus Cdur, von denen

uns das erste und letzte entzückte. Vom meister-

lichen Quarteltspiel der Gebr. Müller zu reden,

wäre Ueber/luss; genug, sie entzückten. Abends

7 Uhr Concert im Hoflhcater, wo Folgendes ge-

lungen ausgeführt wurde unter Knpellin. Schnei-

ders Diit-clion: 1) Jubcl-Ouverture von C. M. V.

Weber; 2) Divertissement für das Vcelle von Do-
txauer, vorgetragen vom Hrn. Kammermusiku*
Drechsler aus Dessau. Die angenehme Bravoor-

composilion und der Vortrag derselben fanden all-

gemeinen Beifall. Hr. Dr. besitzt im Adagio und

überhaupt im Spiele getragener und schlichter Me-
lodie einen ausserordentlich schönen Ton und viel

Geschmack; in Bravour grosse Fertigkeit, der nichts

zu wünschen ist, als dass sich der schöne Ton,

der dann den meisten Violoneell-Virtuosen fehlt,

mit der Bravour vereine, was freilich die höchste

Meisterschaft vollendet, aber doch auch unerlässli-

ches Erfordernis» ist, soll die Bravour zur Musik

gehören. 5) Arie aus der Oper Eduardo e Cri-
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stina von Rossini, und 5) Jägers Abendlied, von
Gölhe, für eine Bassslimme, Pianof. und obligates

Violoncell (gespielt von Tb. Müller aus Braun-
schweig), gesungen von Hrn. Zschiesche, Königl.

Opernsäuger in Berlin. Diese Wahlen scheinen

uns für ein Musik fest nicht vorteilhaft, ja nicht

einmal für den Sanger. Die erste Arie ist musi-
kalisch ;leer. Der Sänger entwickelte «war eine

hübsche, ausgebildet italienische Methode: es ging

ihm aber von der einen Seile das südliche Glanz-
feuer, von der andern das gemüthlich Teutsche ab.

Das von Grill, Kapelim, in Pesth, compon. Lied

war ein verkünstelter Gesang geworden, der seiner

Unnatur wegen keinen Einsigen der dabei Betei-
ligten glänzen lassen konnte. Es erhielt auch un-
ter Allem den geringsten Beifall. Wir beurtheilen

damit nicht den Säuger im Ganzen, sondern be-

haupten nur, dass er sich mit diesen Übeln Wah-
len seihst beeinträchtigte. Wir hörten den Mann
zum ersten Male. — 4) Concertino für die Flöte,

comp, und vorgetragen vom Kammerm. Hrn. Hei-
nemeyer aus Hannover. Rauschender Beifall folgte

mit Recht der in jeder Hinsicht meisterlichen Lei-

stung. Wenn wir versichern, Hr. H. gehört un-

ter die allerersten Flötisten unserer Zeit, so ist das

nicht im Geringsten zu viel gesagt. 6) Concertino

für die Clarinelle von Lindpaintner, vorgetragen

vom Kammerm. Hrn. Tretbar aus Braunschweig.

Er verdiente die allgemeine lebhafte Anerkennung,
die ihm su Theil wurde. Sein Ton ist schön und

seine Fertigkeit ausserordentlich und sicher. Mit

gleichem Rechte wurden die beiden Violinvirtuo-

sen Concertm. Hr. Müller aus Braunschweig und
Kammermus. Hr. Zimmermann aus Berlin in Va-
riationen für t Violinen von Wassermann, mit

allgemeinem Beifall beehrt. Den aten Theil füllte

Beethoven*s A dur-Symphonie , trefflich ausgeführt

und die ganze zahlreiche Versammlung in eine

Stimmung setzend, die dem, auch von unsern ge-

ehrten Wirlhcn besuchten und durch ihren Antheil

verschönten Abendessen im glänzend erleuchteten

Hcrzogl. Orangeriehause höchst angemessen sein

musste. Die Zeit entfloh, als hätte sie doppelte

Flügel. Unter Anderra wurden zwei Gedichte zu

Ehren des Kapelim. Dr. Schneider an diesem Tage

unter die Anwesenden vertheilt und über Tische

abgesungen: Toast des Zerbster Gesangvereines;

dann: Der Kunst, ihrem Vereine und dem Hoch-
meister Fr. Schneider, von denen wir da« erste

nnsern geehrten Lesern millheiien.

Toast
dea Zerbeter Geeang- Vereine

am 8ten Elbmnaikfeste tu Dessau i835.

Ei liegt im Reiche der Töne
Dem Herzen da* Heimathland

;

Daa Göttliche, Grosse, Schön«
E* wallt hier Hand in Hand.
Ea hieai inr Heimalh uns eilen

Die Sehnsucht im Heraen gross.

Hier möchten wir immer weilen,

Hier in dea Himmela Schooaa.

Es halt ein Zauber die Herren
Zuaammen in aiiaier Lnat;

Ea weht ein Odem die Schmersea

Weg aoa der Menschen Brust,

Das iat der Zauber des Klange«,

Der klingt aua der Himmel Thor;
Daa i»t der Odem des Sanges,

Der braust »om hohen Chor.

Da sitat der kundige Meister

Und rührt die Harfe tob Gold.

Ringsum die himmliechen Geister,

Die echau'n auf ihn so hold.

Und waa an de* Himmel* Throne
Sie aah'n ia göttlicher Lust,

Daa singet dem Erdensohne

Des Meisten tiefe, Bru.t.

Und über ihm aüU, gewogen,

Da glänzet ein goldner Stern,

Den achaa'a an dea Himmels Bogen

Die Augen nah und fern.

Er glänzt mit freundlichem Strahle

Dem Meister der Kunst *o gern.

Auf! Leert da* Gold der Fokale!

„ Der Meister und sein Stern !

"

Der dritte Festtag beachloss mit folgenden iu

der Johauniskirche Vormittags 9 Uhr aufgeführten

Musikstücken die stattliche Feier: Symphoniesatz

in Cmoll von J. Haydn; Kyrie und Gloria aus

der 5ten Messe von J. Haydn, deren Solopartieen

ausser Mad. Müller und Hrn. Diedicke Fräulein

von Basedow zu übernehmen die Güte hatte. Die

3te Abtheilung: Symphonie von Mozart aus Ddur;

Hymne von Mozart: „Gottheit, dir sei Preis und

Ehre"; Phantasie für die Bassposaune mit dem
Choral: „Wachet auf, ruft uns die Stimme", comp,

von Müller, vorgetragen von Hrn. Queisser aus

Leipzig. Dritte Abiheilung: Symphonie von Beet-

hoven in C moll. Von diesem dritten Tage und

seinem Festmahle vermögen wir keine authentische

Nachricht su geben, da wir gegen Mitternacht, die

den zweiteu uud dritteu Tag schied und einigle,
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om Mondschein und Erinnerungsfreuden begleitet,

unterer Heimath froh und dankerfüllt entgegeneil-

ten. Und so wollen und können wir es um cum
Schlüsse nicht versagen, dem hohen Herzog!. Hause

für alle Pflege and huldvolle Unterstützung der

Kuns den gastfreundlichen und kunstsinnigen Be-

wolr ei n der Stadt und allen zur Forderung und

Schönheit des Festes Mitwirkenden im Namen al-

ler Freunde der Tonkunst öffentlich unsern vollen,

wenn auch schlichten Dank darzubringen, an den

wir noch für unsere Personen den freundschaftli-

chen für Wirth und Wirlhin reihen, die uns mit

ihrer ganzen Familienverwandlschaft das Kunster-

labende des Festes in sorgfältiger Innigkeit auch

xu einem häuslich erquicklichen machten.

Leipzig, am 17. Juni. Am Charfreitage, als

in Cassel vom KapelJm. L. Spohr dessen neues

Oratorium mit allgemeinem Beifall und zur Freude

sachverstandiger Männer aufgeführt wurde, hörten

wir hier dem Texte nach dasselbe Oratorium , ge-

dichtet von Fr. Rochlitz, componirt von Schicht,

nämlich „Das Ende des Gerechten". Hr. Musikd.

Aug. Pohlens leitete das Ganze so sicher und halte

für eine so ausgezeichnete Besetzung gesorgt, dass

jeder Unbefangene und Gerechtigkeit Liebende ihm
und den Mitwirkenden lebhaften Dank schuldig ist.

Die unter seiner Leitung stehende Singakademie im
Vereine mit den Thomanern sang die tüchtigen

Chöre so fest und rein, wie man. sie auch von

guten Chören nicht immer hört. Dieselbe Ehre
legte die Akademie mit dem herrlichen Gesänge
von Zalenka: „Tenebrae factae sunt" ein, dessen

Wahl und Ausführung selbst ein Missgünstiger

rühmen müsste. Das Orchester erwiess sich mu-
sterhaft und unsere besten vielgenannten Solosän-
ger nicht minder. Besonders fühlen wir uns ge-

gen Hrn. Hering, den Theologen, der uns lange

seinen schönen, vollgebildelen Tenor öffentlich nicht

hören lassen mochte, zu Dank verpflichtet. Er
sang die schönen Recitaüye des Johannes mit dem
Ausdrucke, der zu Herzen spricht. Wollten Hr.
Hering u. Hr. Advokat Schleinitz, gleichfalls schö-

ner und gebildeter Tenor, sich in wichtigen Fällen

cntschlieasen , zum Besten der Sache öffentlich sich

unter die Künstler zu stellen, zu denen sie gehö-
ren, so würde hier der Mangel an gebildeten Te-
noristen ausserhalb des Theaters verschwunden u.

mancher sülle Wunsch trefflich befriedigt sein.

Am 17. Mai führte Hr. Musikdir. Pohlenz

abermals in der Paulinerkirche zu einem guten

Zwecke mit der Singakademie und dem Thomaner-
chore Haydn's Schöpfung auf, in jeder Hinsicht

wiederum vortrefflich. Solo sangen Dem. Henr.
Grabau, unsere meisterliche Concertsangerin , von
welcher wir nichts Neues berichten, wenn wir
Rühmliches von ihr sagen. Mad. Joh. Schmidt

zeichnete sich mit einer so starken, vollen und rein

wohltuenden Stimme aus, dass ihre Leistung zu

den schönsten gezählt werden muss. Dem. Rin-
gelhardt ist von Natur mit einer herrlichen Slimmo
begabt, hat unter Hrn. Pohlenz eiue gute Schule

gemacht, die sie noch jetzt fortsetzt. Vorigen
Winter war sie nach Wien gereist, um sich dort

weiter zu bilden. Wir hörten sie vor ihrer Ab-
reise und können versichern, dass sie dort wenig
gewonnen, wohl faber an Reinheit des Gesanges

verloren hat. Sie detouirte zuweilen, was sich

jetzt schon wieder bedeutend verringert hat, so

dass wir mit Recht grosse Hoffnung auf sie zu

setzen haben. Ein neuer, am hiesigen Theater

angestellter, aus Magdeburg gekommener Tenorist,

Hr. Schmidt, hat eine vortreffliche Stimme. Ist

sie noch nicht völlig gebildet, so ist doch das, was

er leistet, schon achtbar, und wir dürfen bei gu-

tem Fleiss viel von ihm erwarten. Die gcübleu,

schönen Bässe unsers Theaters, Hr. Hauser und

Hr. Pögner, trugen ihre Solosälze vortrefflich vor.

Das Orchester bewährte seinen Ruhm u. die Chöre

griffen mit Kraft und voller Sicherheit durch. Die

ganze Leistung gehörte unter die vollkommen ge-

lungenen und hat uns erquickt.

Da wir Hrn. Hausers gedenken, müssen wir

ein Geschwätz berichtigen, was leichtfertig durch

den Druck verbreitet wurde. Man versicherte,

Hr. H. werde vom Theater abgehen und eine

Musikalienhandlung einrichten. Alte Manuscripte

dürfle er vielleicht kaufen, denn er liebt sie und

besitzt deren viele , nur nicht , um damit zu han*-

deln, sondern zum Privatgebrauche und zum Stu-

dium. So lange er dem Publikum, wie bis jetzt,

und mit Recht, gefällt, so. lange wird er öffent-

lich singen, woran er auch wohlthut. Die Schrift-

stellern sollte doch mindestens keine Klatscherei

werden. Das kommt Alles von den geschwinden

Nettigkeiten. Wir möchten nur wissen, was der

Mensch davon hätte! Braucht man vielleicht et-

was zum Thce oder zum baierscheit Biere?
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Dem. Ringelliardt ist, nach dem Abgange un-

serer jugendlichen Sängerin Livia Gerhardt, vor

Kurzem das erste Mal auf der Huhne als Agathe

im Freischütz aufgetreten. Spiel und Gesang fie-

len so über alle Erwartung vortheilhaft aus, dass

dieser erste Versuch nicht blos den lebhaftesten

Beifall des gefüllten Hauses erhielt, sondern auch

den schwer zu Befriedigenden zu Hoffnungen be-

rechtigen muss, die nicht gering sind. An treuem

Fleisse wird es nicht fehlen, und so wünschen wil-

dem Fräulein zu ihrer neuen Laufbahn alles Glück.

Gestern hallen wir iu der Thomaskirche das

Vergnügen, im Beisein seines 85jähr. Vaters den
Organisten in Hirschberg (iu Schlesien), Joh. Gott-

lieb Schneider, geb. 1797 den 19. Juli, zu hören,

einen tüchtigen Organisten und würdigen Bruder

Joh. Gotllob (in Dresden) und Frdr. Schneiders in

Dessau, wober die beiden ersten vom Musikfeste

kamen. Seine Orgel in Uirschberg hat 66 Stim-

men und 4 Manuale. Besonders ausgezeichnet ist

sein Spiel mit vollem Werke im Kräftigen und
Fugirten, dazu seine Fertigkeit auf dem Pedale.

Morgen wird der wahrhaft grosse Violinvir-

luos, Carl Lipinski, hier sein zweites Concert ge-

ben. Er ist also nicht gestorben, wie es irgendwo
gedruckt zu lesen steht. Ueber «ein Meisterspiel

im folgenden Blatte.

Merltvürdigee.
Allen unsern geehrten Leaern sind ohne Zwei-

fel die mann ich fach ausgezeichneten Kunstfertigkei-

ten und Kunstthätigkeilen des nun verewigten Für-
sten Anton RadxiwiU hinlänglich bekannt. Wie
viele Virtuosen

, Compouistcn u. Kuustvercine die-

sem hohen Gönner und Förderer alles Guten dauk-
verpflichtet sind; was der Hingeschiedene im Le-
ben selbst mit seinem geistreichen Violoncellspiel

leistete; wie tief er in da« Theoretische und Prak-
tische der Musik eingedrungen war; mit welchem
rastlosen Eifer, mit welcher schöpferischen Kraft

der reich Begabte und reich Gebildete auf höchst

eigenthümliche Weise sich zu originellen Tonschö-
pfungen begeistert fühlte — die« Alle« und noch
mehr aind nur Erinnerungen an oft Berichtete«.

Eben so wenig neu kann es Ihnen sein, wenn wir
an die höchste Aufgabe «eines musikalisch dichte-

rischen Leben« eriuuei u, die dieser verebrungswiir-

dige, hochbegabte Fürst seit beinahe 5o Jahren

unermüdlich verfolgte, so lauge, bis ihm aclb*l

die Leistung genügte. Es ist dies nichts Geiinge-

rc« als Göthe's J-oi/s/, iu wie weit er sich für

musikalische Dichtung eignet.

Aus dieser erst gegen das Ende seines Le-
bens abgeschlossenen, horhsiuuigen Strebsamkeit ist

eine nach allen Seiten hin streng gesichtete Par-

titur von 25 Nummern hervorgegangen, die mit

allein Grunde für ein Eigenthum der gesammlen
Kunstwelt angesehen werden. Die deshalb von der

Berliner Singakademie an die hohe Familie des

Verewigten ergangene Bitte um Veröffentlichung

dieses Werkes wurde nicht nur genehmigt, son-

dern Ihre K. Hoheit dio verwittwete Fürstin und
die durchlauchtigen Pnuzen und Prinzessiuueu be-

stimmten uoch auf das Huldvollste, dass die Par-

titur iu einer ihres Urhebers würdigen Gestalt auf

Ihre Kosten gestochen und gedruckt, der Erlrag

aber cum Besten der Faschischen Singakademie,

die sich der Huld des Eutschlafcneu erfreute, ver-

wendet werden solle.

Mit dem Auftrage der technischen Ausführung

und des ausschliesslichen Verkaufrechtes ist nun

die Trautwcin'sche Buch- u. Musikalienhandlung

in Berliu beehrt worden. Da« etwa i5o Bogen

(600 Hochfolio-Seitcn) starke Werk, dessen Hälfte

der Platten bereits fertig ist, steht auf Snbscriptiou

bia zum 1. Novbr. offen, auf feinem Velinpapier

su a4, auf starkem Noleudruckpapier zu 13 TJilr.,

worauf der Ladenpreis 18 Thlr. «ein wird.

Es gereicht uns zur grössteu Freude, auf diese

noch nicht öffentlich bekannt gemachte, höchst er-

wünschte Vergünstigung alle Freunde unserer Kunst

aufmerksam au machen.

Kurze Anzeiger.
Drei Balladen. No. l. Der treue Reiter, von

Ttchabiucluiigg. 2. Die schöne SctuJJcrin, v.

E. Duller. 3. Der wilde Jäger, v. F. IV.
Rogge, iu Musik gesetzt mit BVgl. des PiaiKif.

von G. C. Kulenhatnp. 54 stes Werk, iu drei

Heften. Braunschweig, bei G. M. Meyer juu.

Pr. jede« Hefte« 8 Gr.

Alle die«e Balladen sind kurz, ob sie gleich

durchcompouirt sind, in Zunisteeg's Weise; olle

im Ganzen leicht für Sauger und Spieler mit ge-

ringer Ausnahme, alle natürlich gesungen, den
Text in Tönen massig malend, alle von einem

Wthniülhigeu, ernsteu oder schaurigen Inhalte, «o
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dass sie Theilnahme und Anklang finden werden.

Allein die Texte «ind etwas allgemein-lönig, sin-

gen viel Dagewesenes auf nicht neue oder cha-

rakteristisch eigentümlich gegriffene Weise, wo-
von nur No. 3 eine ziemliche Ausnahme zu sei-

nem Vortheil macht Bei Liedern und Balladen

kommt aber auf den Text sehr viel an. Die Wahl
halte, nicht sowohl dem Stoffe, sondern der Aus-

bildung desselben nach, mannichfaltigcr sein sollen.

Der Compouist hat sieb in freier Bewegung da-

durch selbst gehindert. Er ist zu einförmig ge-

worden, nicht frisch, nicht eigentümlich genug.

Doch wird No. l als anspruchsloser Gesang nicht

Wenigen angenehm sein. Im zweiten Musiksatze

hatte der Componist offenbar anstatt -$ den f Takt

wählen sollen. Ea würden bei der Wiederholung

der Melodie nur einige Pausen nach der Fermate

einzuschieben sein und die Sache wäre iu der be-

tten Ordnung. Die inhaltsreichste ist die zweite,

und die dritte will uns, trotz einer stärker aufge-

tragenen Malerei, am wenigsten gefallen. Nament-

lich ist uns da« „Hu hu!" das dreimal wiederholte,

am Ende jeder Strophe mit seiner übermässigen

Quarte und kleinen Quinte im Gesänge höchst zu-

wider. Man muss nicht zu natürlich sein. Es ist

ungefähr, als wenn man einer Statue rothe Wan-
gen, blaue Augen, braune Haare und einen asch-

grauen Rock malen wollte. Man sieht jedoch, dass

unsere kleinen Ausstellungen nur Dinge betreffen,

die leicht zu ändern sind. Im Ganzen hat der Verf.,

der sich bisher nur als Instrumental-Comp. zeigte,

in diesem ersten Gesangswerkehen sehr viel Na-
türlichkeit und glückliche Anlagen auch für diese

Gattung der Tonkunst bewiesen.

Grand Rundeau brillant pour Pianof. et Fldte,

composi — par le Chevalier J. N. Hummel.
Oeur. 13 6. Vienne, ches Tobie Haslinger.

Pr. i Thlr. 8 Gr.

Ein wirklich brillantes, für zwei fertige Spie-

ler geschriebenes Unterhaltungsstück , worin des

Meister« Weise durchaus nicht zu verkennen ist,

wozu sich jedoch etwa« gesellt, was sonst in die-

ser Doppelheit uns in H.'« vorzüglichen Werken
uoch nicht vorgekommen ist. Es ist eine zweite,

sonderbar auffallende Gestalt, die ihm folgen mm,
weil er sie gleich von vorn herein in seine Kreise

und an alle seine Bewegungen gebannt hat. Wir
mögen die absichtlich heran beschworene Ncben-
gestalt nicht deuten: aber frappant ist sie, immer
bereit, zu stechen und durch schnelle Wunderlich-
keiten sich geltend zu machen, freilich setzt sie

aber nichts weiter durch, als wai ihr der Meisler

erlaubt. Dadurch bekommt das Ganze einen selt-

samen Anstrich, als ob Neckerei getrieben würde;
man muss oft genug lächeln, aber verstohlen, weil

man doch gern wissen möchte, wo es hinaus will.

Dass ihm der wunderliche Gast, der gern mäch-
tig modulirt und den Takt zuweilen incommodirt,

am Ende keine Unordnung machen darf, versieht

sich. Mit recht frischer Kraft und schöner Ue-
berlegenheit beherrscht er den fremden Patron in

der Einleitung ; fast mit leichtfertiger Ironie scherzt

er mit ihm noch in der Entwickelung des Rondo:
allein zuweilen scheint ihm der Spass mit dem Ge-
rufeuen doch etwas unbequem, erduldet das Trei-

ben des Fremden, weil er ihn einmal rief und
scherzt sich glücklich mit ihm durch. Mit dieser

Ausicht bat uns das Werkchen , das den Vortra-

genden Gelegenheit gibt, sich zu zeigen, lebhaft

unterhalten, wird auch Andere unterhalten. Wem
es aber sicher nicht gefällt, sind die, die sich in

der ironisirten Gestalt unbehaglich geneckt fühlen

werden. Wir sind begierig, was diese dazu sagen.

Doch wird der Meister den Gast wohl schwerlich

zum zweiten Male citiren, wenn wir uus anders

den rälhselhaflen Sinn der Tonsprache richtig deu-

ten. Einmal ist genug und einmal ist es ergötz-
,

lieh, so dass man dieses Eine hier mit Vergnügen
öfter hören wird. Die Auszunehmenden «ind schon

ausgenommen.

l. Leipziger Ball- Polonaisen f. das Pfle einger.

v. J. fVunderlicli. Leipz., b. Carl Aug. Klemm.
Pr. 6 Gr.

3. Neueste Contre-Tänze comp, und f. das Pfte
einger. v. tY. Haake. Ebenda«. Pr. 8 Gr.

Beide Sammlungen haben den Tanzlustigen ge-

fallen. Die zweite ist noch mit Bezeichnung dei

neuen Touren von Bernhard Klemm versehen.

(Hierzu die Bei tage No. I V.).

Leipzig, bei Breitkopf und Härtel, Aedigiri von U. W. Fink unter seiner VerantworllidikeU.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den Juli. N2. 26. 1835.

MutihalUche Topographie von ffriiacrifclc.

Ana Schullchrer-Seminai wirken

1. Ernst Hentschel, geb. d. 36. Juli i8o4 in

Langenwnhlau bei Licgriilz, gebildet im scblesi-

schen Gebirge, zu Bunzlau und Berlin. Hier an-

gestellt seit 1822 als Direclur.

2. Willi. Prange, Sciuinarlehrer, geb. 1809,

musikalisch gebildet *u llulberstadt, Weissenfeis

und Berlin. Hilft beim Musikunterricht.

3. Moritz Hill, erster Taubstummenlehrer,

geb. zu Bunzlau, daselbst und in Berlin gebildet.

Treulicher Geiger.

Dreijähr. Cursus. Alle Jahre neue Semina-
risten, daher immer dreierlei Unterricht neben ein-

ander. Im ersten Jahre Elemcntar-Uebungen fur

Stimmbildung, Takthalten und Treffen, wöchenllich

3 Stunden; dazu wöchentlich 1 St. fiir Choräle

des Weissenf. Gesangbuches, die (108 an der Zfhl)

mit den Urtexten auswendig gelernt weiden. —
Für Klavier und Oigel wöchentlich 4 St. in 2 Ab-
theil. Der durchaus nölhige Klaviereursus dauert

^ J. Prh'atubung Hnuptsarht , streng gefordert

und controlirt. Man bringt es bis zu Berlini'a 25

Etüden und dem S.Tb, von Adam's gr. Klavier-

schule, so weit es gehen will. 3 bis 4 Semina-
risten haben ein Klavier im gemeinschafüic.ien

Gebrauche. Neben dem strengen Einüben einzel-

ner Stücke wird möglichst viel vom Blatte gespielt,

was für ein Ilatipiiuittel der allgemeinen musikal.

Bildung angesehen wird. Zu diesem Behufe Jteht

aller 8 Tage dem Seminaristen die musikal. Bi-

bliothek offen, aus welcher er nach Gefallen le.hen

kann. Auf die Orgel kommt er im ersten Jahre

uicht, weil sie von 4o ällci en besetzt ist.— Har-
monielehre, so weit sie hauptsächlich Verstandes-

sache ist. — Violinspiel in 2 Ahlh., jede wöchentl.

j St. Unter Amierin 10 1 Uebungsstüike vou Cam-

37. Jahrgang.

pagnoli. Die Fähigen nehmen bereits Antheil an
den Concei (Übungen.

atesJahr. Für Gesang wöchentl. 1 St., wor-
an zugleich die Seminaristen des 3ten J. Theil neh-
men. Männergesang, da die Sem. erst nach voll-

endetem i6tenJ. eintreten. Zu kleinern und grös-

ser!! Gesängen wird der Choral fortgeübt. — Für
Klavier und Orgel wöch. 4 St. in 2 Ahlh. Der
Klaviereursus muss nun zurücktreten, ohne jedoch
gän/.lich aufzuhören. Rinck wird vorzüglich be-
nutzt, auch s. Choralbuch ist jetzt förmlich ein-

gefühlt, desgl. die 100 Orgelstücke von Mühling,

Op. 5<>. — Zu Privatübuugen steht Jedem die

Bibliothek offen. Auf einzelnen Stuben sind schwei-

gende Pedale zur Nolh hülfe eingeführt, da eine Or-
gel nicht ausreicht. Zu einer zweiten besitzt die

Anstalt kein Lokal. — In der Harmonielehre

geht die aufessende Thätigkeit der Lernenden in

eine freiere über durch die Uebung in Aussetzen

von Chorälen, nach beendigter Lehre vom reinen

Satze.— Violinspiel in 2 Abth., jede wöch. 2 St.

otes Jahr. Gesang wie im zweiten, wöchentl.

2 St.; noch eine 3te St. singen die Seminaristen

dieser Abth. mit den Kindern aus den beiden obern

Klassen der Seminarschule im gemischten Chore

zusammen , was besonders für ihre künftige Wirk-
samkeit wichtig ist. Zu einer methodischen Anlei-

tung zum Gesangunterrichte in besondern Stunden,

worin die Bibliothek mit einer Menge Gesangschu-

len zum Privatstudium unterstützt, kommt eigene

Anschauung und praktische Uebung. — Das Or-
gelspiel wird in 2 Abth. foilgesetrt, jede wöchentl.

2 St. Unter vielfachen Uebungen werden Choräle

nach Signaturen und mit ausgesetzten Miltelstim-

men gespielt; wobei sich das Selbsterfinden der

Zwischenspiele und kleiner Vorspiele als Haupt-

sache mit heraushebt. Zu Seb. Bach's Choralvor-

spielen gelangen natürlich nur die Geübtesten. —
In der Harmonielehre wird nun die Productions-

26
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thatigkeit meist in Anspruch genommen durch fort-

gesetzte« Aussetzen von Chorälen und durch freie

Uebungen in einfachen Galtungen des 3- u. 4st.

Contrapunktes, durch Ausarbeiten vieler Zwischen-

spiele, kleiner Vorspiele und Composilionen kleiner,

besonders aslimm. Lieder. Diese Stufe wird frei-

lich von den Talentlosen nicht erreicht. — Für

das Violinspiel der Geübteren ist Spobr's Violin-

schule eingeführt. In den Conceitübungen werden

Ouvertüren, Symphonieen für QiiHrlelt, Quintett

und Sextelt für Streichinstr. von So bis 4o vor-

getragen wöchentl. in 3 St. Selbst die leichlern

von Beelhoven gehen erträglich. Sie bekommen
doch einen Begriff' davon, haben auch diese Ue-

bungen sehr gern, und es ist Ehrensache, daran

Theil su nehmen. Das Ueben der Blasiustr. kann

der beschränkten Zeit wegen durchaus nicht gestat-

tet werden. — Noch wird einiger Unterricht im

Orgelbau, über musikal. Küchendienst, über Stim-

mung der Blasinstr., über Unterricht im Klavier

und auf der Violine und über musikal. Literatur

erlheilt. Auch werden in einer freiwilligen Stunde

wöchentlich freie Mitteilungen über wichtige, doch

nicht zum Cursus gehörende Gegenstände gegehen,

s. B. über Oraloriencompouisten und ihre Werke.
Dazu kommen noch Musikauflührungcu ausser den

Unterrichtsstunden.'— Die Anstalt besitzt ausser

der Orgel einen schönen Flügel, ein Pedalklavicr,

mehre gewöhnliche Klaviere, schweigende Pedale,

mehre Slreichinstr. und einen Schatz von Musika-

lien, der jährlich vermehrt wird.

Stadtcantor ist Theodor Ziegler, geb. 1797
zu Artern, gebildet im Seminar, später als Cantor

zu Taucha unter Schicht'* Einfluss vervollkommnet.— Stadtorganist Aug. Lange, geb. 1793, gebildet

im Seminar und durch angestrengte Selbststudien.

—

Stadtmusikus Christian Sachse, geb. 1795 zu Bret-

leben in Thüringen.

Ausser diesen Beamteten: Dr. Bäumler, Su-

perint, mit tüchtiger rousik. Bildung von Leipzig

her, Sänger und Klavierspieler, wirkt anregend

ein. — Küster Thümmel hat die Müsse seiner

Stellung zu vielen musik. Bestrebungen benutzt 5 er-

ster Begründer des Bürgergesangvereins. — Carl

Naundorf, Klavierspieler und Lehrer. — Eine
Anzahl Dilettanten mehr für Instrumente als Ge-
sang. Gesangverein von 13— 16 Bürgern. Mehre,
auch bedeutende Quartettvereine. Der Bürgerverein

für Harmoniemusik, 5o— 4o Mann, unter Leitung

des Stadlmus. In sehr vielen Häusern Flügel od.Pfte.

Der Choralgesang, unterstützt von den Semi-

naristen, im Ganzen gut, alljährlich besser durch

die Bildung der Schulkinder. Die liturgischen Chöre
heim Gottesdienste durch das Seminar unter Direct

des Cantors. In den Seminarferien früher durch

den Bürgergesangverein, jetzt durch einen Verein

der städtischen Lehrer. Kirchenmusiken, monat-

lich wenigstens eine, vom Seminar übernommen,
in deu Ferien vom Leh rergesaiigvcreine. Concerte,

öffentliche, durch den Stadtmusiku«. Im vorigen

Winter Gesellschaflsconcerte unter dem Vorstände

von Hentschel, Hill, Thümmel und Ziegler, wo
auch Oratorien u. Symphonieen aufgeführt wurden.

Zwei Privat ni.it ii u(r für Klavierspiel nach Lo-

gicr's Weise, bei Lange und Ziegler } ein Privat-

insülut für Gesaug bei Zicgler.

Carl Lipinili,
geb. in Radzyu im Novbr. 1790, von seinem noch

jelzt in guter Kraft lebenden Vater, einem Musi-

ker, vom sechsten Jühre an iu der Musik unter-

richtet, inachte gute Fortschritte und legte sich bald

vorzugsweise auf das Violoncellspiel mit so glück-

lichem Erfolge, dass er Homberg'sche Concerte ge-

schickt vortrug. Ein vortreffliches Muster war ihm

ein aus Wien gehurt. Beamteter in Lemberg, Kre-

nes, der sich auch als Compouist für das Violon-

celi, meist in äusserst schwierigen Produclionen,

auszeichnete, aber schon i8a3 etwa im 56. Lebens-

jahre starb. Als sich L. wieder zur Violine wen-

dete, wurde ihm das Spiel derselben sehr leicht

und er meint selbst, dass er die Kraft seines To-
nes und seiner Bogenführung der Uebung auf dem
Violoncell, das er noch gelegentlich spielt, zu dan-

ken habe. 1810 wurde er in Leinberg als MD.
am Theater angestellt, welches Amt er bis 181

4

verwaltete. Damals wurden dort die vorzüglich-

sten leutschen, italienischen u. französischen Opern

gegeben, so dass L. täglich mit Vorbereitungen oder

Aufführungen der Opern beschäftigt war. Dabei

fuhr er fort, in theoretischen und praktischen Fer-

tigkeiten sich weiter zu bilden. Im Violinspiele

hatte er schon früh einen seiner innern Eigentüm-
lichkeit angemessenen, von dem gewöhnlich gellen-

den, mehr verzierten und italienischen Vortrage ab-

weichenden Weg eingeschlagen, der mehr auf Ton
und Gehalt, als auf tändelnden Schmuck führte.

18 14 reiste er nach Wien, um dort unsern L. Spohr
zu hören, dessen Spiel ihm nicht allein gefiel, «on-
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dem ihm auch die Betätigung gab, dass «ein, fi ü-

lier Ton Einigen angefochtener, Weg dennoch der

rechte für wahre Kunst tri. Mit gestärkter Kraft

arbeitete er nun im Soliden treulich fort, nachdem

er nach Lemberg zurückgekehrt war, wo er pri-

vatisirte. Damals achrieb er zwei Capriccn für

die Violine, die bei Peters in Leipzig gedruckt

wurden. 1817 unternahm er «eine erste grosse

Kunslreisc nach Italien, grösstentheils, uro Paganini

zu hören. Mehre öffentliche. Concertc halle L. in

Oberitalien mit lebhaftem Beifalle gegeben und im-

mer hr.tte ra ihm noch nicht gelingen wollen, mit

dem ital. Meister zusammerizuircffcu , der -« ab-

«ichllich vermied, vor ausländischen Künstlern sich

hören zu lassen, aus Furcht, sie möchten ihm et-

was ablernen. Endlich hört L. in Mailand, dass

Paganiui in Piacenza Concert gebe. Er reist hin,

hört ruhig P.'s erstes All., dass von den Italienern

auf eine stürmische Weise applaudirt wurde, und ist

der Einzige, der P.'s einfaches Adagio beklatscht,

wodurch seine Umgebungen auf ihn aufmerksam
werden und sich an ihn wenden. Er sagt ihnen,

dass auch er Künstler und eigentlich darum aus

Polen hierher gereist sei, den ital. Meisler zu hö-

ren. Für diese Ehre ihres Landsmannes hoch em-
pfänglich, führt man ihn mit Jubel nach dem Con-
oerte auf das Theater, ihn dem Conccilgeber vor-

stellend. P. verspricht, ihn des andern Tages zu

besuchen, hält sein Wort und fordert ihn, nach-

dem er ihn gehört, auf, mit ihm öffentlich üop-
pelconcert zu spielen. L. geht darauf ein. Das
Concert wird auch aus den Umgehungen der Stadt

reich besucht. Jeder spielt in seiner Manier und

der Beifall beider Meister ist gross. P., mit dem
L. öfter spielte, macht ihm den Antrag, mit ihm
vereint in Italien Concerte zu geben, was derr. jun-

gen Manne seine Sehnsucht nach den Seinen und
der Seinen nach ihm nicht möglich machte. Er
halte sich früh vermählt und ist jetzt ein glückli-

cher Vater von J3 lebenden Kindern, von denen

3 Söhne bereits Studiren. Gegen Ende des J. 1818
kam er wieder in seiner Heimath an. Nachdem
ihm das Ausland so ausgezeichnet gehuldigt hatte,

fing auch, wie gewöhnlich, sein Vaterland an, ihn

nach Verdienst besser anzuerkennen. Seine Kunst-

reisen in der Heimalh brachten ihm jetzt gerechte

Ehre. Von Zeit zu Zeit unternahm er nun mit

Glück mancherlei Kunsli eisen nach Teutschland,

einem Theile Ungarns und nach Petersburg. Als

er darauf den Titel eines ersten Violinisten S. M.

des Kaisers von Russland und Königs ton Polen

erhallen halte und deshalb, um seinen Dank zu

bringen, nach Warschau reiste, traf er dort aber-

mals 1Ü39 mit Paganini zusammen, der daselbst

Concerte gab. Ein bekannter, zu dieser Zeit in

Warschau, jetzt in Petersburg lebender Künstler

suchte aus unfreundlicher Gesinnung gegen L. dem
Paganini begreiflich zu machen, dass er in seiner

Einnahme geschmälert werden müsse, wenn gerade

jetzt ein vate: landischer beliebter Virtuos desselben

Instrumentes au gleicher Zeit mit ihm Concert gäbe.

Dieser Grund leuchtete dem P. ein, und er bat den
ihm befreundeten L. , es bis nach P.'s Abreise zu

verseil'! bcn. L. konnte nicht zusagen, weil er den

wnli -'n Grund des RHlhgebcrs recht wohl kannte.

Der Mtiim beabsichtigte mit seiner List, die er nur

nicht gi heiin genug gehalten, nichts weiter, als her-

nat h laut behaupten zu können, L. habe es nicht

gewagt, in P.'s Gegenwart öffentlich aufzutreten

und eine Vergleichung mit ihm auszuhallen. Da
griff I'., von Jenem immer mehr entzündet, zu

sihäifern oder richtiger zu stumpfein Mitteln und
Ii ss, trunken von dem überall erlangten Ruhme,
d.-m frühem Freunde sagen, er werde nicht klug

handeln, wollte er sich nicht fügen, denn P. (so

behauptete er selbst) sei der Achilles unter den

Violiuspielern, unbesiegbar u. unverwundbar. Da er-

wideile ihm L, er solle sich besinnen, dass Achilles

wenigstens an der Ferse verwundbar und dass eben

diese Wunde ihm lödllieh geworden sei; setzte auch

auf das Bestimmteste hinzu, er werde zuverlässig

Concert geben. Es geschah und nicht zum Nach-
theil L.'s. Zwei lebhafte Parteien bildeten sich na-

türlich, und die Zeitschriften, wenigstens die polni-

schen, lärmten damals heftig für und wider. Nach
diesem höchst ehrenvoll bestandenen Wettkampfe
begab er sich nach Lemberg zurück, »eine Zeit

zwüchen Spiel, Compositum und Studium theiiend.

In diesem Jahre hat er nun abermals, nachdem
man ihn in verschiedenen Schriften für todt ausge-

geben halte, eine grosse Kunslreise durch Teutsch-

land nach Frankreich und England angetreten und

befindet sich jetzt in unserer Mitte, ein echler Künst-

ler und also ein lüchlig gebildeter und menschen-

freundlicher Mann.
Nicht blos in seinen beiden öffentlichen, hier

gegebenen Coneerlen, die für die Sommerzeit, wei-

che die Musikfreunde vielfach zerstreut, sehr be-

sucht waren, sondern auch in Privatzirkeln hat uns

und Alle sein kernhaftes Meisterspiel tief ergriffen.
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Als Violin virtuos ateht er in Wahrheit so hoch

und eigentümlich da, daaa es nichts gesagt wäre,

wenn wir ihn als einen der allerersten Künstler

unserer Zeit bezeichnen wollten. Man würde sich

mit solchem Allgemeinausspruche dennoch keinen

Begriff von seinen Leistungen machen können. Die

Schwierigkeit der Schilderung seines Mustei Vortrags

soll uns nicht abhalten. Sein vorti efllliclies Instru-

ment ist ihm so völlig uulerthau, dass es ihm je-

den Befehl, jeden Wink, ja jede Laune seines Gei-

stes in Ton verwandelt. Die grösslen Schwierig-

keiten legen unter seinen Händen ihr sonst herbes

Wesen gänzlich ab und erweisen sich so weich u.

geschmeidig folgsam, dass er ohne die geringste

Gefahr, sicher in sich selbst, mit ihnen spielen

kann, wie ein Heros des Alterlhums mit Löwen
tändelt. Dabei ist es ihm gegeben, den zauber-

mächtigen Proteus der Musik in allen seinen un-

zähligen Verwandlungen schnell zu erkennen und

festzuhalten, dass ihm der weissagende stets die

verborgensten Rathsel der Dinge sinnig enthüllt.

Alles ist Ton, in jedem Ton Seele, und jeder spricht

eine schöne, volle Offenbarung des innersten Ge-
fühls aus. Sein Strich ist lang, breit, gewaltig und

wieder so zart, wie fernes Säuseln; wirkt im-
merdar Ton, Ton der manuichfaltigslen Art, in

jeder Weise rund, deutlich, voll, schwunghaft} auf

den entgegengesetztesten Puuklen des Starken und

Schwachen immer noch in den wunderbarsten Schat-

tirungen verschieden prangend, so dass er das durch-

greifend Starke dennoch mit Stärkerem, das Lei-

seste mit noch Leiserem überraschend und wohl-

lhaend zugleich verherrlicht. Seine Kraftschaltirung

ungeheurer Tonfülle, namentlich selbst in den

höchsten Regionen der Violine, will sich kaum mit

Worten darstellen lassen und der Zauber seiner ver-

hauchenden Tonlispel durchringelt noch die fern-

sten Winkel des Saales mit entzückendem Schmelz,

so dass er im kaum noch Körperlichen doch nie

der reinsten Tonform entbehrt. Sein Meialerthum,

das über jeder Aufgabe steht, die er sich nur zu-

muthet, macht ihn zu einem so starken Beherrscher

aller Zufälligkeiten, dass er aus jedem Ereigniss

zum Gewinn des Ganzen noch Nutzen zu ziehen

wissen würde. Braust die frei stürmende Tonge-
walt, ihrer Kraftnatur nach, irgend einmal kaum
ein Komma über die Grenzlinie des Schönen, so

ist sie schon auch dergestalt im geregeltsten, un-
vermerktesten Uebergange in ihre rechte Grenze

zurückgeführt, dass selbst aus dem Ueberschwange

ein begeisternder Reiz mehr hervorzublühen scheint.

So ist es auch mit dem geheimsten Flüstern des ver-

stohlensten Seufzers, der sich ins Reich der Schat-

ten zu verhau chen scheint. Die höchste Kunst ist

zur Wahrheit der Natur geworden; ülierall Run-
dung, überall Vollgestalt und Schönheit; überall

frisch wiiksamer, jedesmal neu lebensstarker, tief

durchgreifender Charakter. Es ist ein echt teulacher

Gesang, geistiger Macht und vollendeter Bravour
entstammt, stets empfunden, nie süsselnd oder ir-

gend überspannt, vollgültig in sich, iu Gluth die

Leidenschaft selbst veredelnd. Und dies Alles in

innigster Eigentümlichkeit zu einem höchst bedeut-

samen Ganzen bei aller Verachiedenartigkeit in

verbundenster Einheit verknüpft.

Es war daher kein Wunder, dass trotz der
Sommerhitze sein hiesiges zweites Concert noch be-

suchter war, als das erste. Ueber seine neuen Com-
positionen, die er uns hier vortrug, werden wir
reden, wenn sie im Drucke vor uns liegen; sie

sind unter der 'Presse. Unter den Beiliülfen die-

ser genussreichen Abende zeichneten sich die Her-
ren Eichberger und Hauser in einem Duett aus

Zilmira und aus Teil aus, von denen das zweite

noch schöner als das erste vorgetragen wurde Auch
Dem. Löwe entwickelte in einer Bravourarie eine

gegen sonst sehr gesteigerte Fertigkeil ; ihre Stimme
hat an Kraft und Rundung so gewonnen, dass wir
sie unter die zu beachtenden Sängerinnen zählen

dürfen.— Dem Concertgeber selbst wird zuverlässig

an allen Orten , wo man nur echtes Verdienst zu
erkennen und zu verstehen im Stande ist, der un-
geteilteste Beifall zu Theil werden; sein Spiel ent-

zückt sowohl den Laien als den Kenner; einen

grossarligern Violinvirtuosen kennen wir nicht. Wir
sind froh, ihn noch eine Zeit lang unter uns zu

haben, und behielten ihn lieber ganz. Da das un-

möglich ist, werden ihn unsere besten Wünsche
und unser Dank überail begleiten.

G. W. Fink.

Nachrichten.

Berlin, d. 1. Juni i855. Wie die Natur

in ihrem Blüthenmonat mit erquickender Wärme
sparsam war, so war es auch die Tonkunst mit

ihren höher geistigen Freuden. Die bildende Kunst

hatte ihre Verehrer zu einer kleineren Ausstellung

von manchen interessanten, später hier eingetroffe-

nen Gemälden versammelt. Concerte fanden drei
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Talent so unterstützen. Das Publikum war sehr

befriedigt. Leider fand mein, schon vor So Jah-

ren gemachter Vorschlag, durch jahrlich su ge-

bende Concerle einen Penaionsfond für Wiltwen

und Waisen des Orchesters su stiften, bei den Mu-
sikern keinen Eingang, weil mau nicht für die

künftige Generalion säen will. Habeant sibi!

Es fand im Sommer i834, beim schönsten

Wetter, auch eine Sängerfahrt der hiesigen Lieder-

tafel nach dem eine Meile entfernten Schloss und

Gasthaus Holstein, am Ausfluss des Pregels ins

irische Haß' gelegen, Statt, und «war auf einem

schönen grossen hiesigen Seeschiff von mehr als

xoo Lasten, Bertha genannt. Unter den Gästen

Waren viele Damen. Auf der Hin- nnd Rück-

fahrt wechselten vierstimm. Männerchöre mit Har-
moniemusik ab, an der Abendlafel nahmen über

100 Personen Theil. — Ueberhaupl schufen der

herrliche Sommer, die grosse Heerschau, die An-
wesenheit unsers Königshauses hier ein reges Le-

ben. — Ueber das von Hrn. Urban aus Elbing

in Danzig im Septbr. veranstaltete 2 lägige Gesang-

fest wird man wohl von üanzig aus berichtet hü-

ben. (Viele haben die Chöre in Händel's Alexan-

dersfest, wie das Danziger Danipfboot berichtete,

veraltetes, confuses Zeug genannt!!!) Jedenfalls

dürfte dieses Fest dem Mai ienburger Musikfest an

Interesse nachgestanden haben.

Nekrolog. Carl Huzltry geb. in Nürnberg,

Sohn eines doli igen ehrenwerlheu Musikers, der

cur Zeil des Westphäl. Königthums nach Cassel

verschlagen wurde, kam schon als Knabe nach

Königsberg und war ein guter Waldhoi nist, wel-

ches Instrument er späterhin seiner Gesundheit we-

gen mit der Geige vertauschte. Er machte ?inen

Feldzug im Preuss. Heere als Freiwilliger mit, slu-

dirte darauf emsig und erhielt die Conrecloi stelle

an der hiesigen Löbenichtschen hohem Bürgerschule.

Vorzüglich halte er schöne mathematische Kennt-

nisse (hat auch Coöchy's Lehrbuch der algebraischen

Analysis aus dem Französischen übersetzt). Als

Solospieler u. tüchtiger Vorspieler, wie als guter

gebildeter Mensch und geisti eicher, angenehmer Ge-
sellschafter wird er Vielen uuvergesslich sein. Es

befiel ihn ein Tiefsinn, wie man sagt, eine in sei-

ner Familie erbliche Krankheit. Enthusiastischer

Kinderfreund , hatte ihm das Schicksal eigene Kin-

der versagt. In einer trüben Stunde endete er frei-

willig. Allgemeine Theilnahme folgte ihm bis

zum Grabe. —
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Das dritte gro»»e Getangfett de» Märlitchen
Gesang- Verein»

wurde auch in diesem Jahre su Potsdam am II.
u. 13. Juni gefeiert. Durch die schönste Witte-
rung begünstigt, fand dies Kunslfest die lebhafteste

Theilnahme. Auch seiglen sich bei der Ausfüh-
rung der kirchlichen Gesänge erfreuliche Fort-

schritte der Ausbildung des, meistens aus Schul-
lehrern , Canioren und Organisten der Provinz be-
stehenden Sänger-Vereins, dessen Mitglieder durch
die jährliche Zusammenkunft unzweifelhaft neue
Aufmunterung sowohl su ihren mühsamen Heruf«-

gcichäflen, als zur fernem Gesangbüdung in den
einzelnen Vereinen erhalten. Es ist deshalb auch
gewiss zu hoffen, dass die höhere Behörde an den
öffentlichen Kunstlcistungen der Mitglieder des Ge-
sangvereins keinen Anstoss nehmen wird, wenu c»

gluich wünschenswerlh erscheint, dass der zweite,

dem heitern Gesänge gewidmete Festlag «war im
Freien

,
jedoch wo möglieh in einem geschlossenen

Locale, nicht an einem öffentlichen Orte, began-

I gen werdeu könnte. Erfrischungen könnten dem-
ungeachtet bereit gehalten werden.

Am n. Juni begann die Feier n Uhr Vor-
mittags in der Königl. Hof- und Garuisonkirche

mit einem Vocal-Sutze aus der Liturgie, von dem
Vorsteher des Gesang- Vereins, Hrn. Schärtlicb,

componirt. Eine von dem Organisten der Kirche,

Hrn. Böttcher, gut ausgeführte Orgel-Fuge schloss

sich an , worauf der Choral : „Eine feste Burg ist

unser Gott", die erste Strophe vom Chor allein,

dii zweite mit Orgel- und Instrumental- Begleitung

(von Blas- und Blechinstrumenten, da, ausser dem
Conlrabass, die Saiteninstrumente gänzlich ausge-

schlossen sind) gesungen, eine erhebende Wirkung
machte. Beim Gesänge der schweren, großartigen

Motette: „Herr, wer kann recht erheben" von
Bernhard Klein (ohne Begleitung) wurde die Si-

cherheit, Reinheit und der angemessene Ausdrnck
des etwa 35o Stimmen starken Sänger-Chors be-

sonders bemerkbar. Hr. Musikdireclor Rungenha-

gen hatte den 68slen Psalm: „Herr, mach' Dich
auf" mit Instrumentalbegleitung sehr gelungen neu

componirt, und führte solchen selbst auf. Die

Würde und Einfachheit des St vis, die kräftig har-

monische Behandlung, wie die gemüthvolle Melo-
die erfüllten gans den Zweck: fromme Empfindun-

gen zu erwecken. Besonders angenehm wirkte das

zwischen zwei grössere Chorsätze gestellte Terzelt,

worauf der Lobgesang des Chors mit dem fugirten
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Halleluja kraftvoll «chliesst. Der Choral: „Jesus I

meine Zuversicht", für Bassposaune und Orgel von

Julius Schneider compon., wurde von dem rühm-
lichst bekannten Virtuosen, ilrn. KM. Fr. Belcke

•und dem Componisten mit vieler Wirkung, für

den Ort und Zweck gleich geeignet, kunstgeübt

vorgetragen. Ein glänzendes, meisterhaft durch-

geführte« Gloria van Dr. Fr. Schneider a Capella,

und ein höchst wirksamer Hymnus: „Der Herr

ist Gott" mit Instrumental-Begleitung von Berner

machten den Schluss des erslen Theils der Kirchen-

Musik. Der zweite begann wieder mit einem Satz

aus der Liturgie, worauf ein auswärtiger Orgel-

spieler (dessen Name nicht bekannt geworden) ei-

nen Orgelsalz spielte. Ein Hymnus: „Der Herr

ist erhöhet" mit Instrumentalbegleitung, von J. P.

Schmidt, wirkte der Intention gemäss, würde in-

dess durch Hinzufügung eines Solo-Zwischensatzes

noch die rechte Lange gewonnen haben, indem

derselbe verhältnissmässig zu kurz erschien. Zwei
Psalmen folgten; der erstere a Capella: „Der Herr

ist mein Hirle", von Julius Schneider melodisch,

natürlich und gemüthvoll componirt, ein Quintett

von fünf Solostimmen vorzüglich ansprechend. Der
zweite Psalm: „Gross ist der Herr" mit fast zu

stark hervorstechender Begleitung der Blechinstru-

mente, von Girschner, begann sehr schwungvoll,

verfiel theilweise nur zu sehr in den theatralischen

Styl. Ein Quartett zeichnete sich durch gefällige

Melodie aus. Die Wiederholung des ersten Chors

verlängerte die ohnedies breit ausgeführte Compo-
silion unnolhig, und die chromatische, enharmoni-

sche Begleit, des Bass-Solo's musste für die Blech-

Instrumente sehr schwierig «ein. Der Schlusschor

war gul gearbeitet und würde durch mehr concen-

trirte Haltung gewonnen haben. — Die Solostim-

men waren durch die HH. Stümer, Braune, Ham-
mermeister und Riese gut besetzt. Die Kirche war
ganz gefüllt, und die Theilnahme an dem Fest auf

erfreuliche Weise allgemein. Da« Festmahl fand

Mittags unter fast 4oo Theilnehmern im schönen

Locale des neuen Schützenhauses Statt und wurde

durch Gesang und Frohsinn belebt.

Am 13. Juni wurde Vormittags die Probe der

für den zweiteu Festtag bestimmten Gesäuge und

Musikstücke im Königl. Schauspielbause abgehalten.

5 Uhr Nachmittags war die Aufführung im Freien

auf dem Tornow einem i Stunde von Potsdam
entfernten Lustort. Zwischen 5- bis 4000 Zuhö-
rer hatten «ich zu Wasser und zu Lande dort seit

dem Mittage eingefunden und harrten der verspro-
chenen Unterhaltung. Diese be«tand meistens au«
Liedern für den Männerchor, welche in 5 Ablh."

gesungen wurden, theils mit, theils ohne Begleit.

Spontiui's Ouvertüre und «ein Triumphmarsch zur
Oper Olympia begannen den ersten u. 5ten Theil.

Den alen Th. füllte meistens eine «ehr wirksam ge-
setzte, grössere Cantate : „Die Zeiten des Leben«",
von Wilmsen gedichtet, für dies Fest be«onder«

von Reissiger componirt, au«. Diese schöne Comp,
fand allgemeine Theilnahme, obgleich ein grosser

Theil der Wirkung durch das Verhallen der Solo-

sliramen in freier Luft verloren ging. Die Melo-
die und Instrumentiriing dieser, auch von Seiten

der Dichtung ausgezeichneten Cantate trat vorzüg-

lich vorteilhaft hervor. Das darauf folgende Lied

:

„Sang ist Klang" von Friedrich Schneider gehörte

mit zu den Wirksameren Gesängen, wie auch das

Lied : „An den Gesang" von Julius Schneider und
ein „Jägerlied" mit Begleil. vor 4 Hörnern, von
Neitliardt. Der Kriegerchor au« AIcidor mit vol-

lem Orchester von Blas - Instrumenten cffectuirle

durch «eine belebte Rhythmik auch in dieser Ge-
stalt. Solo-Sätze für die Bassposaune und Clari-

nette waren auch im Freien ganz passend. Nur
war des Guten fast zu viel, weshalb auch vor und
nach dem „Schlachtgesang" von Wolfram für eine

Bassstimme mit Chor, zwei Musikslücke ausblieben.

J. P. Schmidt's Vaterlandslied: „Kennst Du
das Land" und ein Königslied: „Dem König Heil!",

beide für vollen Chor u. Orchester gesetzt, eröff-

neten und schlössen in naher Beziehung da« vater-

ländische Kunstfest auf einfach volkslhüml. Weise.

Nach einem sehr heissen Tage fuhren die erheiter-

ten Theilnehmer beim Untergänge der Sonne auf

dem breiten Havelstrome, von Wiesen und wal-

digen Höhen umringt, nach der stattlichen Sommer-
Residenz zurück, tief im Herzen den reinen Ein-

druck bewahrend, welchen Nalur und Kunst in

innigem Vereine auf jede* irgend empfängliche Ge-
mülh bewirken.

Berichtigung. .Statt de« Baaiiaten Hrn. Krüger'* aus

i«t S. 4io Hr. Krame, Baaaiat in Berlin, tu 1

(Hierin daa Intelligeni-Blatt No. VI.)

Leipzig, bei Breithopf und Härtel. Rcdigirt von G. W% Fink unter eeiner Verantwortlichkeit.
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Anzeige
Ton

Verlags - Eigenthum.

Im Laufe dieses Sommers er»cheinen Im Verlage des TJn-

Cherubini, I», S Quatnors pour a Violoss, Alto et Vio-

loncello.

Onalow, G., 5 Qnatuora pour i Violuns , Alto et Violon-

cille. Oeuvre 5a, 53, 54, 55, 5C. (No. a6, 37,

a8, ag, 3o des Quatnors.)

Leipsig, im Juni l835.

H. A. Probat — Fr. Kiatner.

heint Ton obigen Werken ein Arrangement für

das Pianoforte «u Tier Händen.

G e • u c h

Ein theoretisch und praktisch gebildeter Musiker ,
gegen-

wärtig angestellter Pianist, Sänger uud Compositeur, der auch

«Ii Schriftsteller Beweiso grgebeu hat , wuu»cht ah Director

einer sichern Anstalt oder als Lehrer an einer Universität An-

stellung. Portofreie Briefe sub Adr. Jul. Kaorr in Leipzig.

Die Gesellschaft Felix Meritis in Amsterdam sucht

für ihre nächsten Winlercuti'erle eine talentvolle Sänge-

rin. Die auf diese Anfrage reflecliren , belieben sich an die

Gesellschaft iu wendet.

n m e 1 e n.

Zwei Operntexte : K o r i o 1 s n Ton G. Döring und der

König und das Bündniss tou Teolon »ind, Ersterer für

1 i Lsdr. und Letalerer lür 3 Lsdr, abaulassen. Darauf Re-
flectirende wollen »ich franco an Breitkopf u, Härtel iu

Leipaig

Im Verlag der

an alle Jfliuithandlungen v dt :

I Puritani
(Die Puritaner).

Opera seria in tre atti.

Muaica del Maestro Bellini.

No. 1. Am. I Ah per aempre io ti perdei.

|Ach auf ewig muu ich entsagen.

No. a. Duetto. WST* "?e m Pe".° mi0 «

[Ach Du weiwt es, wie treu

No.3.Quaitetto.f
AU 0 cm "

V
(Ja, Elvira, di

a JSon vergin Ter

..(Ea kleiden die Jungfrau.

/Cinta di

|Daa Hau

ich liebe.

amor talora,

die reinsten

No. 4. Polacca

quartetto

No. 5. Romanza.
fiori «t col bei crin disciolto.

Haupt geschmückt mit frisches B
kränzen.

v es- /Q i,! Toce »u » »oave.
No. 6. Arie.

{J{ier rief of| „„,;„,, •

f II rival aalvar tu dei.
No. 7. Duetto.

No. 8. Romanza.

I Den Rival inusst Du erretten.

\ A una fönte afflitto • aolo.

(An der Quell« ei

) Arturo aia e desso.
No. 9. Duetto. < . , . _ ,

.

1 Arthur, ja Du bist es.

Main«, d. a5. Mai 1 855.

B. Schott'* Sötine,

Bei S. Pabat iaDarmatadt ist so eb« chier

Auserlesene ächte Volksgesänge der verschiedeu-

slen Völker mit Urtexten und deutscher Ue-
bersetzung, gesammelt in Verbindung mit A.
K. und ZuccahuBgliu, ein- uud mehrstimmig
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eingerichtet, mit Begleitung des Piano forte und

der Guitarre und herausgegeben von E. Baum-
ttart. äs Heft. 3 Bogen in Querquart mit Ti-

tel. 37 Kr. oder 6 gGr.
Man «ubacribirt auf einen Band von n liefton

, eiiuelne

Hefte kosten 54 Kr. oder ta gGr.

P. Müller, Rector und Lehrer am Grossher«.

Heu. Schullehrer- Seminar in Friedberg, So

auserlesene Choräle für die Orgel mit Vor-
Zwischenspielen und zum vierstimmigen

Gesänge eüger. geh. l Thlr. od. l Fl. 48 Kr.

Ankündigung.

Neue Musikalien
im Verlage

de«

Bureau de Musiquc
toi

C. F. PeUr» in Leipzig.

(Zu haben in allen Buch - und Mnaikhandlungen.)

Für Saiten- und Blas-]

Thlr. Gr.

Betete, CG., Troia Duoe eoncertim ponr deuz

Flute«. . . C. Cm. D. Op. 1 1. No. i— 5.1 — 16

Kalliwoda, J. W., Quatrieme Sinfonie 1 grand

Oreheatre C. Op. 6o. 6 —
Dnplir»tiinmrn hierzu in beliebiger Anzahl, der

Bogen 4 Gr.

— Seconde Polonaite ponr le Violon aTee ao-

comp. d'Orcheatre .' E. Op. 45. 1 16
—- la meme avec Pianoforte — ao— Second Concertino pour le Violon aree ac-

romp. de Pianoforte A. Op. 5o. i 4
Meyer, C.II., L'Orage. Ouvertüre I grand Orche-

»tre Cm. a —
Walch , J. H. , Piecea d'Harmonie pour muaique aai-

litaire. Livr. 11. . . . • a ao
— Neue Tiiue Tür Orcheater. 1 8te Sammlung. . . i ra

Für Pianoforte mit Begleitung.

Kalkbrenner, F.,, Quatrieme Concerto pour le

Pianof. arec ace. d'Orcheatre. Aa. Op. 137. 4 8
avec Quatuor 3 —

Thlr. Cr.

Kalliwoda, J. W., Seconde Polonaiae pour le Vio-
lon arec Pianoforte E. Op. 45. — ao

— Second Concertino pour le Violon arec Pia-

noforte A. Op. 3o. 1 4
Reil »ig er, G., Hnidime Trio pour le Pianoforte,

Violon et Violoncello E. Op. 97. a —
Spontini, G., La Veatale. Opera ea troia Actea.

le Pianoforte et Violon 4if>

1 18

— ta

— ta

I 4

Für Pianoforte ohne Begleitung.

Beethoven, L. Tan, Concerto pour le Pianoforte,

Oeu v. 19., arrange* pour le Pianofort« a qua-

tre maina par X. Gleichauf. B.

Cserny, C, Troia themea favori« de I'Opera: Le-
atoeq de Auber, rariea pour le Pianoforte. G.

F. C. Op. 343. No. t— 5. 4

^— Troia Rondinoa non diflicitea aur dea motifa

favori« de I'Opera: Leatooq de Auber, ponr

le Pianoforte. C. A. B. Op. 544. No. 1— 3. a— Fantaiiie anr lea motifa de I'Opera: Leatocq.

de Auber, pour le Pianoforte... Op. 346.— Introduktion et Variationa anr le Quatuor fa-

tori „Gentile Motcovite" de I'Opera : Leatocq

de Auber, pour le Pianoforte i quatre maina.

A. Op. 347.

Heller, Etienne, Inlrodaction, Variation« et Fi-

nale »ur un theroe favori de I'Opera: Zampa,
' pour le Pianoforte A. Op. 6.

Kalkbrenuer, F., Quatrieme Concerto pour le Pia-

noforte »an« aecomp A«. Op. 137.

Kalliwoda, J. W. , Seconde Polonai.e. Oeur. 45.

arrangee pour le Pianofort« ä quatre maina. E,

Markt, G.W, Troia themee vaiie» pour le Pianof.

C. G. G. Op. 34. No. 1—9, k

No. 1. Air Alleceand de L. Spohr.

- 3. Air francei« de Auber.

- 3. Air Italien de Doniaetti.

Mozart, W. A., Ouvertüre de I'Opera: La Villa-

Bella r»pi ta , arrangee pour le Pianoforte 4 qua-

tre maina par X. Gleichauf G.— la meme pour le Pianoforte 4 deuz maina . . .

Spohr, L. , Duo pour le Pianoforte 4 quatre main«,

arnnge par F. de Boyneburgk d'aprca un Qua-
tuor. Op. 4. C.

Walch, J. H., Neue Tänze für Pianoforte. i8te

Base

1 a

ao

ta

1

«

10

1 —

— »H

Für Gesang.

k, C, Getrennte Liebe. Sech» deuUcbe Lie-

der für eine Sing.timme mit Begleitung de«

Pianoforte Op a. — 1

7

— Tre Duettini per il Soprano e l'Alto con ae-

compagnamento di Pianofort«. Paiolo italiane

E. Ortlepp.)

Op. 3. 1 —

Leipzig, bti Breitlopf und, Härtel. Jtrdigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger.
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ALLGEMEINE
438

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 8*" Juli. 27. 18 3 5.

Aehre niese
auf dem Gebiets der mutikalitchen Aetthelil.

i.

Oer Musiker steht auf ästhetischem Gebiete und

kann, wo es der Beurtheilung eines Kunstwerks

gilt, der allgemeinen Principien nicht entbehren.

Darum verlangen wir von ihm auch allgemeine

ästhetische Bildung, fordern von ihm, dass er den

nie unterbrochenen Forschungen über das Wesen
des Schönen nicht fremd sei und die aus der Theo-
rie abzuleitenden Kunstregeln in dem Lichte der

Wissenschaft auffasse. Weisen wir ihn nun für

dies Bedürfniss auf die in jedem Halbjahre an-

schwellende Masse von neuen Comp^nJien und
Lehrbüchern der Aesthetik , so wird er Vieles zur

Hand nehmen, was ihm keinen Gewinn bringt.

Die Bearbeiter dieser Wissenschaft gehen gewöhn-
lich darauf aus, die Summen ästhetischer Begriffe,

wie sie der Kunstgebrauch hat aufstellen lassen, zu

einem System zu verbinden und ein oberstes Prin-

eip an die Spitze tu stellen, wobei nicht selten

das Ganze darauf hinausläuft, das einmal vorge-

fundene, kaum revidirte Material über den Leisten

einer entweder modisch gülligen oder individuell

gestalteten Philosophie zu schlagen. Damit wird

dem musikalischen Künstler wenig gedient, wel-

cher über seine Kunst belehrt sein und aus der Hand
des ästhetischen Theoretikers eine Richtschnur sei-

nes Urtheils und Verfahrens erhalten will. Durch
allgemeinen Schematismus aber belebt kein Künst-

ler sein Werk, und dennoch schwankt unsicher

jedes seiner Urtheile ohne eine theoretische Grund-
lage. Ihm ist vorzüglich um die Theorie der mu-
»ihalUchen Kunst zu thun; und diese soll er in

den Bearbeitungen der allgemeinen Aesllietik auf-

anchen. Da wird auf die Frage, wo er das Ge-
wünschte finde, was ihn belehre, welchem Führer
er mit Sicherhett folgen könne, die Beantwortung

37. Jahrgang.

oft sehr schwer. Bekennen doch viele unterer

neuesten Schriftsteller der Aesthetik ganz offenher-

zig, dass sie von Musik und musikalischer Kunst
wenig oder nichts verstehen ;

ja die meisten Theo-
rien, weitschichlig und ausführlich in allen andern

Theilen, erscheinen im Abschnitte von der Musik
nur dürftig und flach. Welcher Rath ist da auf

die Nachfrage zu ertheilen? Es helfe sich Jeder,

wie er kann.

Zeitschriften haben zur Aufgabe, sowohl diu

vorhandenen Kunstwerke zu beurtheilen , als auch

im Einzelnen den An- und Ausbau der Theorie

zu fördern, indem über besondere Momente der

Kunst, über einzelne aus der Kunstleistung abge-

zogene Grundsätze, über die Methodik desKunst-
studiuras Betrachtungen oder Ansichten niedergelegt

werden; sie können aber auch damit ihre Wirk-
samkeit bewähren, wenn sie dem Manne des be-

sondern Fachs, welcher weder Zeit noch Lust ha-

ben mag, in das Allgemeine einzugehen, die Re-
sultate mitlheilen, die aus der Untersuchung des

Allgemeinen für's Praktische und für das Beson-
dere hervorgehen. Daher scheint mir mit Recht

iu jeder musikalischen, doch mehr für Künstler

als für Kunstphilosophen geschriebenen Zeitschrift

eine stehende Rubrik der Revision der ästhetischen

Literatur bestimmt zu werden, in welcher thcils

die aus der allgemeinen Forschung über die Na-
tur des Schönen in Bezog auf musikalische Kunst
gewonnenen Grundlagen nachgewiesen, theils die

Künstler sicher gestellt werden, nicht Wesentliches

zu übersehen, oder von falschen Erwartungen ge-

täuscht zu werden. Wie der Eine oder der An-
dere das Schöne definirt, von welchen allgemeinen

Principien er ausgeht, kann auf diesem Standpunkte

weniger wichtig erscheinen; welche Ansicht aber

vom Wesen der Musik aufgestellt, welche Kunst-

regeln zur praktischen Verwendung gegeben wur-
den, dies intexessirt die Leser solcher Blätter.

27
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Kaum bedarf es daher der Rechtfertigung,

wenn wir den Gedanken aufnehmen, von Zeit zu

Zeit eine Revision der neuen ästhetischen Litera-

tur eintreten so lassen , doch nicht so , dass die

allgemeine Aesthetik als Theorie des Schönen über-

haupt abgehandelt und die aufgestellten Grundan-

sichten kritisch beleuchtet werden, sondern nur in-

sofern, als nachzuweisen ist, ob nnd was in den

neuen Bearbeitungen der Aesthetik für die Musik

gültig sei, wo und was der musikalische Künstler

für sein Studium in den besondern Schriften auf-

zusuchen habe. Selbst negativ sind solche Nach-

weisungen nützlich, wenn man erfahrt, dass in

diesem oder jenem dem Titel nach wühl zu be-

rücksichtigenden Werke nichts zu finden sei, was

die Musik besonders angehe. Der Vorlheil liegt

in Ersparung von Zeit und Geld. Dafür sind auch

Leser der Zeitschriften gewiss dankbar. Wir wol-

len den Versuch machen, nicht aber in der Vor-

aussetzung, als könne dabei ein Anspruch auf

Dank gültig werden, sondern weil wir es eben

für nolhwendig halten, dass alle Genossen sich

wechselseitig unterstützen und einander jede Mühe
der Forschung und Erkundung, wo- es möglich,

erleichtern, und weil die Beförderung der Kunst

auch das Licht in sich aufnimmt, welches aus den

Regionen der Speculation über das Schöne herüber-

lenchtet oder dämmert. Wir werden eine dreifa-

che Art von Schriften zu unterscheiden haben ; sol-

che, in welchen der musik. Kunstlehre ein gebüh-

render Platz angewiesen ist, und solche, in denen

die Musik zur Vollständigkeit des auszuführenden

Schema oder auch nur anhangsweise behandelt wird,

und solche, die sich in der Kunstlehre einzig nur

auf Poesie beschränken ohne Rücksicht auf andere

Kunstformen.

Wir wollen nicht ans früherer Zeit nachho-
len, was zur Berücksichtigung auch jetzt noch sich

eigne, so lange noch neue und neueste Erscheinun-

gen dieser Literatur vorliegen; auf jene können
wir immer noch zurückkommen. Darum nennen

Die Wissenschaft des Ideals oder die Lehre
vom Schonen , bearbeitet von D. Bernh. Ifeinr.

Carl Lommatzsch , Conrector am Kön. Real-
Gymnasium zu Berlin. Berlin, bei Reimer.
i855. 58i S. a Thlr. 16 Gr.

Das Ganze bilden ausser einer Einleitung drei

Abtheilungen, welche vom Ideal, von dem Schö-

nen nnd von den schonen Künsten handeln. Weit
entfernt, hier eine Recension des Werks zu liefern,

deuten wir nur an, dass der Begriff des Schönen
auf den des Ideals zurückgeführt und so begründet

wird, wie die Philosophie, welcher diese Lehre
entnommen ist, dies zulässt. Da erscheint an der

Stelle eines Begriffs wieder nur ein anderer, und
für die Lehre von den schönen Künsten bat dies

in Wahrheit keinen wesentlichen Erfolg. Wer
sich, wie der musikalische Künstler, an das hält,

was über seine Kunst im Besondem aus dieser

Theorie hervorspringt, wird leicht auch ein Ur-
theil über das Ganze zu Stande bringen. Hier

halten wir uns an das Kapitel von den tönenden

Künsten. Da ergibt sich , dass das Buch ein un-

brauchbares ist. Die aufgestellten Lehren von der

Musik enthalten durchaus nichts Neues, sondern

das, was sich in andern Lehrbüchern und sonst

im Kunstleben festgestellt hat, in einer vermeint-

lich philosophischen Darstellung, welche mit Wor-
ten und • Begriffen spielt, der Bestimmtheit und
Klarheit gänzlich ermangelt und dem Nachdenken
Anderer nicht dienen kann. Die einfachsten Er-
fahrungssätze, längst anerkannte Grundsätze werden
hier in einer verunstalteten, affectirten, vermeint-

lich philosophischen Sprache dargeboten, so dass

man zweifelhaft wird, ob man die Verirrung einer

solchen Philosophie beklagen, oder dies vergebliche

Abmühen eines in Begriff- und Wortkram sich ge-

fallenden Verstandes belächeln soll. Die Künstler

können dies Alles nicht brauchen ; denn ihr erstes

Gesetz ist Klarheit und Bestimmtheit. Dazu kommt
eine bis zum Widerlichen manierirte Sprache, die

in einer neugeschaffenen Terminologie (so lesen wir

bald musikalische,, bald muskalische, bald musische

Kunst) uns in bunten Bildern das Originelle erse-

tzen will und in unablässigen Wiederholungen der

Worte Mächtigkeit, Tiefe des Ideals, Urklänge

auseinanderlegen, entfalten, einstreben u. dgl. an

die Zeiten Reinhold's erinnert; ein Styl, welcher

in seitenlangen Perioden eben nicht den Aeslhetiker

verrälh, sondern das Ganze ungeniessbar macht.

Was die Philosophen damit ausrichten mögen,
bleibe dahingestellt.

Der Verf. unterscheidet, als wesentlich ver-

schiedene Arten, Instrumentalmusik, in welcher

die objective Geltung des Tons da« Vorherrschende

sei, und Vocalmusik, in welcher der Ton die sub-

jective Seite seiner Beziehungen überwiegend ent-

falte. Um nun nicht durch diese Bestimmung in
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einem Instrumentalstück eine objective Attisih zu.

gewinnen, lenkt der nächste Satz ein und besagt,

bei der grössten Aeusaerlichkeit bedürfe der Ton
wieder einer solchen Innerlichkeit, dass überall

wieder eine eigentümliche subjeclive Richtung der

Auffassung alle diese Gegensätze des Tones ergreife

und alle Musik nur auf subjeclivem Wege wirke.

Nennt man dies Philosophie? Doch unsere Leser

mögen aus einer einzigen Periode abnehmen, wel-

cher Art diese Philosophie und wie brauchbar für

unser Studium sie sei. Wir bitten aber um Ge-
duld im Voraus. S. 5o3. „Da die Musik selbst

da noch, wo sie das Wort begleitet, nicht sowohl

die Klarheit und Bestimmtheit der Idee festhält,

als vielmehr die innere Stimmung, die Bewegung
des Gemüths und die leidenschaAlichen Erregungen

des Innern zunächst andeutet und anregt, und den-

noch jede Verliefung des Geistes, wenn sie nicht

ein unbestimmtes Hinbrüten über der eigenen Tiefe

werden soll, nach Klarheit n. Bestimmtheit aufstrebt,

die überwiegende Klarheit und Bestimmung der

Idee durch den Laut aber vielmehr zur Poesie

des Wortes und cur Bestimmtheit der Rede in

deu Zuständen der innern Bewegung hinführen, so

trabt die Musik weit überwiegend vielmehr nach

der Klarheit des Ideals, indem sie sich zugleich

erst seiner und ihrer Beziehungen zur Idee näher

bewusst wird j aber da die Intensität des Tons und

»ein Unpiel mit dem Absoluten auch nicht die

Bestimmtheit des Bildes zu tragen vermag, als in

welchem sie vielmehr zur schöpferischen Gestal-

tung im Lichte werden würde, also sich selbst

wieder aufgeben müsste, so sind es vielmehr ge-

heimnissvolle und wunderbare Ahnungen, welche

dieselbe auflegt und in sich entfaltet und die sie

bald zur lebendigen Anspielung der Gegenwart und

ihre« Verständnisses erweckt, bald in die icuersten

Tiefen der Natur und des Geistes wieder zurück-

versenkt, und mit ihnen in die ewige Einheit des

Absoluten selbst einslrebt, uud ihre Schöne und
Klarheit geht ihr auf als die tiefe Sehnsucht der

Töne nach dem Ideal." Hierdurch soll die Frage

nach dem Wesen der Musik beantwortet sein. Auf
der S. 5o6 erfahren wir: „Jede Sehnsucht setzt

schon ein Vorhandensein von demjenigen voraus,

auf welches sie gerichtet ist, nicht blos überhaupt,

sondern aucli für den, von welchem dieselbe aus-

geht. So ist auch hier schon das Ideal in den

geistigen Bewegungen und Stimmungen gegeben,

welche die Musik in ihren Tönen aussprechen soll

;

in und mit ihnen sehnt die Musik tief und innig

auf zu dem Ideal; denn schon die innere Stim-
mung muss aus der Unbestimmtheit und der das

Bewusstsein mit sich fortreissenden Erregung zur
Klarheit und Freiheit ihres Vorhandenseins und
Bewusstseins emporstreben , wenn ihre Mittheilung .

auch in Klarheit und Freiheil der künstlerischen

Gestaltung zur Anschauung gelangen soll." Also— so ordnet der gesunde Menschenverstand den

Gedanken — in den Stimmungen der Seele ist das

Ideal gegeben, die Musik spricht jene Stimmungen
aus und sehnt sich dabei nach dem in jenen Stim-

mungen enthaltenen Ideal. Ist dies, glimpflich zu

reden, ein gesunder Gedanke, oder philosophischer

Tiefsinn? Die Musik hat es nach dem Verfasser

mit dem Sehnen zu thun. Da wird nun gelehrt:

„Alles Sehnen legt sich in drei Richtungen ausein-

ander: einmal ist's das Sehnen selbst, welches der

Sehnsucht genügt; dann ist es die Erfüllung de«

Sehnens, in der sie zu ihrer eigenen Befriedigung

eingeht; endlich ist es die Verwirklichung des Er-
sehuten, in der sie nun selbst zur That wird. In

diesen Stadien des Sehneus entfaltet sich auch die

Sehnsucht nach dem Ideal in der Sphäre der Mu-
sik auf bestimmte unterscheidbare Weise." Nun
wisst ihr, brave Componiaten, was euer Beruf ist;

ihr sehnt euch auf dreifache Art nach dem in eu-

rer SeelensÜmmung enthaltenen Ideal. Wohl aber

wisst ihr, dass, so lange man sich sehnt, man auch

den Gegenstand nicht besitzt, sondern vermisst; da

wird nun entweder das Ideal nicht schon in euch

liegen, oder ihr werdet es nicht mehr ersehnen,

sondern umfasst halten. Doch ein trauriger Trost

schlies&l sich an die Lösung der Aufgabe au, dass

in der Musik es nie zur Verwirklichung des Seh-

nens komme und dass die Musik „in der fortschrei-

tenden Bewegung der Töne sich nie ganz mit der

concreten Gestalt des Ideals zu verknüpfen vermag,

nur in einzelnen Urklängen die geistigen Tiefen des

Ideals ganz durchdringend und es selbst als hehre

heilige Ahnung in die Tiefen des Absoluten zu-

rückführend." Dies nennen Philosophen tiefsinnige

Speculation, die wahrlich nirgends unglücklicher

eintritt, als in das ästhetische Gebiet. S. 52 2 wird

der Unterschied eines äussern und eines innern

Portamento der Töne aufgestellt, doch ist er schwer

zu erfassen, oder vielmehr ein Unding. Doch was
fangen wir mit Sätzen, wie folgender, an? S. 5a5.

„So tragen vielfach die Töne der Blasinstrumente

etwas Düsteres und Scbwermülhiges in sich; wer
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et ihnen ganz entnehmen wollte, würde ihre in-

nerste Individualität durchaus zerstören, and doch

kenn nur Alle« in ihr am innigsten «ich mit dem

Geiste berühren} aber ein freudiger Aufschwung

und leuchtender Strahl der Klarheit und Heitere

nuii nothwendig diese Tone durchziehen , dort

weicher und hier zarter, hier feuriger und ener-

gischer, damit der Ton au« «einer Einseitigkeit

cur Freiheit herau«trete, und die aussei lieh objec-

ti ve Haltung und Abründung der Töne, welche die

allen Instrumenten naturgemäase ist, muu noth-

wendig in dieser besondern Vei geisügung des Ob-
jekiven, wie in dieser individuellen Hindurchbil-

dung de« Subjectiven, welche «ich darin erginst,

cur hohem Bildung de« Vortrags sich erheben."

Wer hat Geduld genug, um weifer zu folgen?

Gott erhalte un« den ge«unden Menachenveratand,

der klar die ThaUacben des Leben« auffasst und

mit Bestimmtheit zergliedert and begründet, nicht

aber in leeren Worten spielt und in Phrasen phi-

losophirt, Welche ein Nichteingeweiheter leicht für

Fieberphantasieen halten könnte. Wir sind am
Schlüsse. Die« Buch ist nicht für musikal. Künstler,

nicht für besonnene Forscher geschrieben, und mag
der Art, fast könnte man tagen Abart von Philo-

sophen überlasaen bleiben, welche in ihren berausch-

ten Zustünden «ich vor der Welt Luft machen und

nur ab) Gegenstand der psychologischen Pathologie

intereatiren. Was bleibt auch Anders zu urlheilen

übrig, wenn die Fuge erklärt wird: „sie bringe das

noch in seiner Ueberwindung sich gestaltende ethi-

sche. Leben u. seine Bewegungen zur Ansprache, wo-
bei jeder Ton ab ein kühnes Resultat des Willen«

dem andern gegenüber stein", oder wenn ea vom
Liede hei««t: „wahrend da« Lied der Minne bei al-

ler seiner Resignation doch erfüllt von der Indivi-

dualität eine« besondern Dasein« in dieser als dem
theuern Gegenstand «einer Liebe u. «einer Sehnsucht

«ich versenkt, bleibt e« immer ein an sieb Rcissen

de« absoluten Grundes der Dinge, um in ihm den

Gegenstand seiner Minne in da« Unendliche u. Ue-
b erschwingliche zu vergeistigen." Kann da der

Spott anssenbleiben? Unsre Leser erkennen den Geist

die«er Schrift oder da« Wesen einer überschwengli-

chen Weisheit aus dem Angeführten genüglich und

werden schwerlich nach dem Buche «elbst verlan-

gen. Mit dieser Warnung ist unser Zweck erreicht,

einer weiteren Mitlheilung der neuen Lehre bedarf

es nicht. F. H.

Nachrichteh.

iPien, Musikalische Chronik de* ersten Quartals»
(Be»chlu«i.)

Die Concerts spirituels wurden diesmal wie-
der im landständischen Saale abgehalten und auf
Ersuchen der Direktoren hatte der Kapellmeister

Ritter v. Seyfried die Oberleitung derselben über-
nommen. Das Erste eröffnete die österreichische

Volkshymne, als Trauer- und Hoffnungs-Sang, ge-

dichtet von Caatelli, und nach Haydn's Melodie
für Solostimmen, Chor und Orchester eingerichtet

von Seyfried. (Die beiden Anfangs-Strophen sind

nehm lieh in die Molltonart umschrieben, und nur
bei d«r letzten, worin die herzlichen Worte an
den neuen Kaiser gerichtet sind, ertönt da« fromme
Lied in seiner UrgesUlt.) Darauf folgte Beetho-

ven*« Symphonie in B, de««en Klavierconcert in

G, von dem k. k. Kammervirtuosen Hrn. Thal-
berg meisterhaft vorgetragen; das berühmte Mi-
serere von Allegri und die für den verstorbenen

Fürsten Nicolaus Esterhazy componirte Litanei de

beata Maria Virgine von Cherubini. Der eigent-

liche Standpunkt für diese religiösen Compositionen

ist unmittelbar die Kirche ; — ja, erstere will vor-

zugsweise nur die letzten Tage der atilien Woche
in St. Peters Riesendome gehört werden, wann die

Sixtinische Kapelle schwarz behangen und einzig 1

von den 4ooo Lampen de« kolossalen, im hohen
Kuppel-Zelte schwebenden Kreuze« erhellt wird,

wann der Papst, umgeben von «einen Cardinälen

u. einer zah!lo«en Klerisei vor dem Symbole de« Er-
lösers im Staube liegt und nach dem monotonen Psal-

modiren vom Chor herab die vollstimmigcn Accorde

in majestätisch feierlicher Reihefolge erklingen. Im
Concert-Saale kann niemals eine nur entfernt ähn-
liche Tolalwirkung erzielt werden. Aber auch die

Litanei, in ihrem meist ruhig gemessenen Gange,

nach des Meislera Art und Weise «Ireng thematisch

durchgeführt, musste, trotz vieler intensiven Schön-
heiten, durch die weit ausgesponnene Länge am
Ende denn doch ermüden. Nicht«de«toweniger ge-

bührt den kunstsinnigen Unternehmern herzlicher

Dank, das« sie uns mit diesen noch unbekannten

, Tonwerken befreundeten. — Das zweite Concert

fiel auf Beethoven's Todestag, den 3 6. März, und

darnach war auch die Wahl eingerichtet. Zur
Einleitung wurde die unvergleichliche C moIl-Sym-
phonie vorgetragen, und zwar, nachdem einstim-

migen Urtheile, vollendeter, aU noch jemals; —
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Alles schien von einem Geiste beweit; jede Nuance

wurde erfasst, verstanden u. gewürdigt; das himm-
lische Andante musste sogar wiederholt werden und

der Enthusiasmus überstieg alle Gränzen. — Als

3te Nummer hörten wir die „Marcia funebre sulla

morte d'un Eroe", für einen Männerchor u. volle

Orchesterbegleitung auf eine Dichtung von AI. Ieit-

teles: „Beethoven's Begräbniss", gesetzt vom Ka-
pellmeister Scyfried. Wie B., der Jüngling, diese

tief empfundene Klavier-Composilion niederschrieb,

dachte er wohl schwerlich daran, dass dieselbe, bei-

n,ahn ein halbes Jahrhundert spater, gleichfalls zur

Todesfeier eines Helden — zu seinem eigenen',

ruhmbekrönten Andenken, in einer neuen, noch

weit imposanteren Gestalt ins Leben gerufen wer-

den würde. Einen glücklichern Moment cur Ver-
öffentlichung gab es in der That nimmermehr;
Melodie' und Worte stehen im innigsten Einklang;

ja, man wird versucht zu glauben , dass beide ge-

meinsam für einander erschallen seien; besonders

ist die Stelle: „Da schlössen sie die finstre Stube,

die neidisch unsern Stolz verbarg", mit ihrer ener-

gischen Gradation und MarmonieforUchreitung, so

wie jene, wo, im Majore, der Verklärte selbst re-

dend eingefühlt wird: „Die Kunst, die mir ein

Gott gegeben, bewahrt sie treulich fort uud fort!"

von unbeschreiblicher Wirkung, und eben so hang
erschütternd die chromatische Schlussperiode: „Je-

den sah man wanken, als gälte Jedem dieses Grab."
Nunmehr folgten aämmtliche Musikstücke zum

Egmont, wobei Hr. von Holley die von Mosengeil

gedichteten Erläutcrungssalze mit glühender Begei-

sterung declamirle. Kein Wort über den mächti-
gen Eindruck, welchen diese wundervolle Tonschö-
pfung in allen empfänglichen Gemüthern hervor-
brachte; nur eines merkwürdigen Zufalls sei er-

wähnt: gerade bei Klärchen's mit sehnsüchtiger

Wehmulh erfüllender Sterbescene schlug die nahe
Thurmuhr drei Viertel auf Sechs; dieselbe Stunde
also, in welche» heute vor 8 Jahren der hehre
Geist die irdischen Fesseln abstreifte und, wie hier,

unter triumphirenden Siegesklängen, damals gerufen
durch Gottes Donner, seiner ewigen Heimalh zueilte.

Im dritten Concerte wurde gegeben : von Mo-
zart die nie alternde Symphonie in Es und eine
grosse Instrumentalfuge, von welcher AbW Stadler
die Original-Handschrift besau und auf Hrn. Has-
linger das Eigentumsrecht übertrug. Der feurige

Tonsatz sowohl als der begeisterte Vortrag bewirk-
ten die Wiederholung. — Ein Offertorium von

Worzischeck zeichnete sich durch gediegene Ein-

fachheit und echt kirchliche Würde vorteilhaft

aus. Das Schlussstück bildete die seit der Congress-

zeiti8i4 nicht wieder gehörte Cantate: „Der glor-

reiche Augenblick" von Profestor Weissenbach u.

Beethoven. Da dieser Nachlass bereits unter den

Pressen der Haslinger'schen Officin sich befindet,

so wird die Kunstwelt bald in den Stand gesetzt

sein, dessen nähere Bekanntschaft machen zu kön-

nen. Wiewohl nun aber auch in dieser Gelegen-

heitsarbeit, sonderlich in den trefflichen Chören,

der originelle Meister nicht zu verkennen ist, «o

läsät sich dennoch gewahren, dass er mitunter durch

die oft unmusikalisch -prosaische Dichtung beengt

wurde und selten nur den gewohnten Aetherflug

vollbringen konnte. — Das 4te und leider letzte

Concert brachte die ideenreiche Pastoralsymphonie,

worin selbst die difücilsten Stellen mit musterhaf-

ter Accordanz ausgeführt wurden ; — die Pianof.-

Fantasie mit Chor, gespielt von Fii. Sallamon ;

—

die wenig bekannte Mezzo-Sopran-Arie in Es, mit

obligatem Klavier von Mozart, für sich selbst und

die Sign. Storace geschrieben, beifallswerth von

Fräul. Honig gesungen ; — endlich den ersten Satz

aus Michael Haydn's unvollendet gebliebenem Re-
quiem in B, wovon die pompöse Kyrie-Fuge, wel-

che übrigens weit zweckmässiger zu einer Jubel-

Messe, als pro defunclis sich eignen dürfte, da

capo verlangt wurde.— Wie sehr die hochver-

dienten Unternehmer, Freiherr von Lannoy, Lud-
wig Tietze und Carl Holz, unablässlich bemüht
sind, diese Anstalt immer höher zu potenziren und

zugleich reine Kunstzwecke nach Kräften zu för-

dern, geht auch aus der schon bekannt gemachten

Preisaufgabe für eine neue Symphonie hervor. —
Unter den vielen Seelenmessen, welche bei den

Trauerandachten für den verewigten Monarchen in

allen Kirchen Wiens abgehalten worden, kam auch
das vorlängst im Druck erschienene, den Manen
Beethoven's geweihte Requiem von Seyfried (bereit«

in diesen Blatt, ausführlich beurlheilt) zur Produ-
clion. Hrn. Seipelt, Chorregenten an d. Karmeliter-

Pfarre, gebührt unbestritten die Ehre, der Erste

gewesen zu sein, welcher keine Mühe scheute, am
eine würdevolle Aufführung dieses Kirchenwerkes
in seiner Geburtsstälte zu Stande za bringen. Diese
fand denn auch, unter des Componisten persönlicher

Leitung, mit einem reich besetzten Männerchor u.

einem Orchester von ia Violoncellen, 3 Contra-
bässen, Trompeten und Pauken Statt uud erregte
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allgemeine Sensation. In der That konnte gerade

eben m einer Todtenfeier kaum eine zweckmässig

sinnigere Zusammenstellung erfunden werden. Die

liefe Slimmenlage des männlichen Organs, die sanft

sich anschmiegenden Violoncells, welche zum öflern

iu der Tenor-Region die Cautilene führen, die ge-

wichtigen Grundbässe, die aushallenden Töne der

Trompeten mit Sordinen, die düstern Klänge der

gedämpften Pauken — Alles vereint bringt eine

überraschende, eindringliche Wirkung hervor, die

«ich sogar bei Laien offenbarte, welche von dem
wunderbaren Eindruck unwillkürlich ergriffen wur-

den, während der Kunstverständige durch die tief

gedachte Auffassung des Gegenstandes, durch die

ausdrucksvolle Behandlung des Textes, so wie durch

den reinen Fluss, vorherrschende Klarheit u. ernst

feierliche Haltung sich angezogen fühlte. — Oef-

feullichen Nachrichten zufolge wurde dieser reli-

giösen Composition auch iu Prag, bei den von der

Carl -Ferdinandischen Universität veranstalteten u.

durch den Kirchen-Musik-Verein des Königreichs

Böhmen ausgeführten Funeralien für den sei. Re-

genten, eine gleich ehrenvolle Anerkennung zu Theil.

Schliesslich müssen wir noch einer rühmlichen

Auszeichnung gedenken, welche unsern Virtuosen

Mayseder n. Merk widerfuhr; — Beide sind nehm-
lich zu k. k. Kammer-Virtuosen erhoben worden.

Italien. Karneval sopern.

Neapel (Teatro S. Carlo). Am 3i. Dccbr.

ging die erste neue Karuevalsoper von Hrn. Rossi,

Amclia betitelt, mit der Malibran in die Scene, in

welcher die gefeierte Sängerin auch eine Masurka

tanzte. In der Musik gefielen kaum einige Dinger-

chen, die Masurka wurde ausgepfiffen und in der

folgenden Vorslell. weggelassen. Das Stück machte

so zu sagen Fiasco, erholte sich aber etwas, als es

auf dem Teatro Fondo gegeben wurde. Iu den

ersten Tagen Januars half wieder aus der Noth

die — Norma. Ja, ohne die Mulibran müsste

man wahrscheinlich öfters die k. Theater schlies-

sen, weil wir diesen Karneval gar zu arm an

Sängern sind.

P. S. Man behauptet nun mit Gewissheit, Hr.

Bellini erhält für 2 hier zu comp. Opern 45,ooo

österr. Lire, oder i5,ooo Gulden.

Rom (Teatro Tordinova). Die Parisina mit

der- Originalpartitur und ihrem Hauptpfeiler, der

Unger, fiel durch. (S. Venedig.)

Auf dem Teatro Valle machte Ricci'a neueste

Oper, Chi la dura la vince, einen kleinen Fiasco.

Sänger waren: die Spech und die Herren Renzi,

Rovere u. Schober(lecbner). Die Sonuambuia gefieL

Florenz (Teatro Pergola). Anstatt der er-

krankten Palazzesi, die sich von ihrem Contracte

losgesagt, sang in der Gazza ladra die ron hier gebür-
tige Gorilla Lucii mit einem vaterländischen Success.

Parma. Neuer Triumph der Schütz-Norma.

Turin (Teatro regio). Die Anna Bolena fand

keine gute Aufnahme. (Teatro sutera.) Pacini's

Sposa fedele gefiel.

Genua (Teatro Carlo Feiice). Mad. Tacchi-
nardi-Persiani ging zwar einer zugestossenen Erkäl-

tung wegen einige Tage später in die Scene, sang

aber in der Sonnarubula, wie gewöhnlich, allerliebst.

Mailand (Teatro alla Scala). Donizelli's al-

lerneueste mit allemeuesten, neueren n. älteren Re-
miniscenzen ausgestattete Oper: Gemma di Vergy,

worin Dolche und Meuchelmorde regnen, hat we-
nig gefallen. Und wie anders? D. hat seit einem
Jahre 5 , sage fünf neue Opere serie componirt,

nehmlich zwei für Mailand, eine für Florenz, eine

für Neapel und eine für Paris, wo er sich der-

malen befindet, um sie in die Scene zu setzen-.

Die Titelrolle der Gemma sang die zwar Anno
1800 hiergeborne, aber für diese Stadt unbekannte

rühmlich bekannte Ronzi De ßegnis, eine treffliche

Sängerin mit einer nicht sehr trefflichen Stimme.

Bald nach der Gemma, die auch eine Ouvertüre

alla Zampa mit obligatem Triangel aufzuweisen

hat, verschwand Donizelli's Op. buffa Olivo e Pas-

quale, worin die fiotlrigari aus Bologna debutirte,

nach der ersten Vorstellung aus der Scene; Musik

und Sänger gefielen nicht. In den erstell Tagen

Januars hörten wir die Pasta in Mercadante's Em-
ma d'Autiochia, bekanullich vorigen Karneval für

sie eigens zu Venedig componirt. Die berühmte

Sängerin distonirte freilich nicht selten und so auch

die übrigen Sänger; allein das Distouiren ist der-

malen eben so an der Tagesordnung, wis die Ci-

garren und die Schnurrbarte; die Organe des Ge-
hörs, des Geruchs und des Gesichts sind an alle

diese Schönheiten längst gewöhnt. Dass aber die

Pasta doch Grosses und Herrliches hervorgebracht

u. IL-. Poggi an ihrer Seite sich wacker gehalten,

das hat ebenso seine Richtigkeit, als die Musik die-

ser Oper hier u. da Gutes, im Ganzen aber nichts

Neues enthält. (Buchluu folgt.)
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Leipzig, am 3. Juli. Die Stücke, die ans

der wahrhaß grosse Meister der Violine, Carl Li-

pinski, in seinen beiden Concerlen des vorigen Mo-
nats zum Genuss der für den Sommer sehr zahl-

reichen Versammlung hören Hess, waren: Concert

militaire, von ihm selbst comp, (wird gedruckt);

Variationen von Beriot, die sein Vortrag sehr zu

veredeln wusste: Variationen über ein Theim aus

Cenerentola, comp, vom Concertgeber (meisterhaft

und bedeutend ansprechend). Im zweiten Concerte

am i 8. Juni wurde der Künstler sogleich bei sei-

nem Auftreten mit den lebhaftsten Beifallsbezei-

gungen empfangen , die natürlich allen seinen Lei-

stungen, «einen Verdiensten angemessen, im höch-
sten Grade zu Theil wurden. Das Concert dessel-

ben war eigen zusammengesetzt. Der erste Satz

War aus dem zweiten Violinconcerte des Meisters

und geüel so, dass Alle lieber die folgenden Stücke.

»einer Composition gehört hätten, als das darauf fol-

gende Andante eines Duetts aus Meyerbeer'« Kreuz-

ritlern, woran «ich ein Rondo von R. Kreutzer rei-

hete. Ein Rondo des Concertgeber« und Variatio-

nen über die Cavatine: „Ecco ridente il cielo"

au« dem Barbier von Sevilla zeichneten sich leb-

haft aus. Der Beifall war stürmisch und der Ge-
nuss gross.

Ueber unsere Bühne ist unter Andern auch

Bellini's Sonnambula gegangen, in welcher bekannt-

lich unsere Meisterin Mad. Schröder-Devrient und

die vielbesprochene Malibran sich auszeichnen. Sol-

che Künstlerinnen gehören dazu, «oll aus der Oper
etwas gemacht werden. Diese Hauptrolle war hier I

der Dem. Ringelhardt, die damit sich zum dritten '

Male auf der Bühne zeigte, übergeben worden.
Dafür leistete dio angehende Künstlerin alles Mög-
liche, auch im Spiel weit mehr, als wir zu hof- i

fen uns für berechtigt hielten. Sie ist also, will

man nur gerecht sein, in keiner Hinsicht zu ta-

deln, vielmehr aufzumuntern. Allein wünschen
müuen wir, das« ihren Kräften nicht gleich so

viel, offenbar nicht zum Nutzen ihrer Stimme,
noch der Gesammtbildung für das Theater, zuge-

muthet werde. Alles Uebersparmen führt nicht zur

rechten Kraft. Wir dürfen hoffen, das« unser

wohlgemeinter Rath freundlichen Anklang finden

werde. Uebrigen« können wir dieser Oper auf

massigen Theatern kein grosse« Glück prophezeien.

Die Musik selbst ist keiue«wegs ausgezeichnet.

Rbcbnsiox.

Le Chalet
,
Opira comique en un • Acte , Parole*

de hl*s. Scribe et Meletville, Mutique de A.
Adam. i

Die Schweizerhütte, lomitche Oper in einem AuJ-
enge. Aus dem Französischen de« Scribe und

Melexville, übersetzt von Dr. O. L. B. IVolß.

Musik von Adolph Adam. Vollst. Klavierausz.

Leipzig, bei Breilkopf u. Härtel. Pr. 4 Thlr.

Die Ouvertüre die*er gefälligen Unterhaltungs-

oper ahmt natürlich gleich anfangs dem beliebten

Schweizer Kuhreigen nach, woran sich im Port-

gange eine französisch leichte und verschiedentlich

tändelnde Ausführung reiht, deren praktische Aus-

übung ohne alle Schwierigkeit ist Die Ouvertüre

ist für 2 uud auch für 4 Hände einzeln zu haben,

so wie alle Nummern dieser Oper einzeln zu kau-

fen sind. — Die lntroduction bringt einen Chor
der Landleute, die am frühen Morgen nach der

Stadt wollen, fröhlich die Sonne begrüsten und
schalkhaft nach dem jungen Daniel, dem schön-

sten Burschen von Appenzell, fragen. Der Chor
ist ganz im leichten Style, «o das« er die aller-

meisten Singvcreiue uud Gesellschaften ohne An-
strengung wohl unterhalten und gut in die Ohren
fallen wird. Die Landleute haben eine Schäkerei

mit dem Daniel vor, dem sie einen Brief im Na-
men «einer Geliebten geschrieben haben. Dieser

tritt auf und singt in seinem Glück eine lindlich

vergnügte Arie (IS
T
i>. a), wie ein Verliebter, leicht

und ansprechend. Allein Betly lässt darauf ein

Lied hören (No. 3), das übel genug für den Da-
niel aus As dur geht, welches von den Aestheti-

kern der Grabeston genannt wird. Der Inhalt zeigt

uns eine wahre Amazone; sie will in ihrer klei-

nen Hütte schlechterdings allein befehlen, will Frei-

heit und keinen Mann. Der Rhythmus macht das

Liedchen so froh als billig, und so schäkernd als

zuträglich. In No. 4 lässt sich in dem Soldaten

Max ein Bas« mit einer Arie hören, die Entzücken

über den Anblick der vaterländischen Berge singr,

wo er nun wieder leben will. Der Gesang ist so

gemüthlich, als es im französischen Tone möglich

ist, mit allerlei wohlklingenden, nicht ungewöhn-

lichen Verzierungen ausgestattet zur Freude vieler

Sänger. No. 5 ist ein Ensemble, worin der Kno-
ten rasch geschürzt wird. Max erkennt die gelieble

Hütte seiner Kindheit, möchte das Mädchen der-
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selben lieher gleich umarmen, will «ich jedoch zu-

Tor keck und barsch zeigen und befiehlt als Ser-

geant seinen Soldaten zu plündern. Diese stehen

iwar ehrlich eine kleine Zeit an , lassen 'sich aber

den Spaas bald gefallen und lärmen im 3»limniigen

Chor nach Wein und Branlewein ziemlich lebhaft.

Das« der teutsche Text zuweilen etwas gewaltsam

untergelegt ist, gibt etwas Komisches, das von Je-

dem, dem es anders gefallt, leicht geändert wer-

den kann. Betty tritt beherzt genug in den Spuk

hinein, singt kräftig, aber ohne Erfolg; der Ser-

geant treibt es weit und die Soldaten wiederholen

ihren Lärmchor. Das arme Mädchen wird sehr

in die Enge getrieben, was den Max freut. In

•einer Laune singt er ein Lied (No. 6) vom Sol-

datenleben, das so anfängt:
Modtralo.

Im Dienale uni-rer Po-ien-ti - lea DS - reichern

Doch ob der Sold auch nur ge - ria - ge, *o echifft der

•ich nicht die Sol-da - len, du iat nun •>. u.e.w.

Krieg weit beae-re Din - ge nnd nu.cht um froh.

Die Soldaten stimmen im Chore ein und der Belly

wird es zu Maxens Freude immer ängstlicher tu

Sinne. Da kommt Daniel zur glücklichen Stunde;

Betly singt ein Duett mit ihm (No. 7), worin sie

ihn bei ihr zu bleiben bittet. Bei allem leicht Ge-

fälligen hat es doch manche hübsche Wendung,

die recht gut eingreift. Es kann nun nicht fehlen,

Max und Daniel müssen zusammenkommen. Sie

duettiren in No. 8 und am Ende soll sich Daniel

des Mädchens wegen mit dem Max schlagen. Die-

ses Duett gefallt uns weniger, es bleibt nicht in

der leichten Art der Operette. Im Harmonischen

ist es gar zu locker und doch dabei so pomphaft

im Nichtigen modulirt. Die tragische Geschichte

wird in Ges dur abgemacht und die Stunde des

Duells wird in B dur bestimmt, worin der Daniel

ganz mutbvoll und zum Schlüsse «ehr lebhaft wird.

In No. 9 nimmt Daniel von der spröden Gelieb-

ten Abschied und hat die Dreistigkeit, noch vor

seinem Tode um einen Kuss zu bitten. Das leichte

Duettchen heisst Romanze, ist aber keine, . was frei-

lich aach nichts schadet. Jetzt folgt das Finale

(No. 10). Der Daniel hat einen allen Degen ge-

und ist cum Schlagen fertig und bereit.

Der Max erklärt sich seltsam genug, er will Nach-
sicht mit ihm haben, weil er in Erfahrung gebracht,

dass Daniel ein Ehemann sei. Daniel, der doch
nichts davon weiss, ist ganz verdutzt : allein Belly,

die mit Fleiss bei der Sache gegenwärtig ist, befiehlt

ihm, Ja zu sagen. Er schüttelt den Kopf und ge-

horcht, kommt aber bald in grosse Verlegenheit,

weil Max die junge Frau sehen will. Belly, welche
dem Daniel gern das Lehen retten will, nennt sich

sogleich Daniels Frau und befiehlt ihm, einzustim-

men, freilich hinzusetzend; es sei ja nur zum
Scherz, damit ihm das Leben erhalten werde. Da-
niel fühlt sich nicht sonderlich geschmeichelt und
Max ist ganz aufgebracht für sich, dass Belly im-
mer noch die Spröde spielen will. Laut begrüsst

er Beide als Eheleute und treibt die Betly bis

zum Dützen : küssen will sie den Daniel aber

durchaus nicht. Max wird zornig nnd versichert,

er werde sich nicht foppen lassen. Das Mädchen
bleibt vollkommen fest in in ihrer Behauptung, sie

sei Daniel« Frau. Max verlangt den Ehecontract zu

sehen, den Daniel bereits unterzeichnet hat. Aus
Verlegenheit mag ihn auch nun wohl Betly unter-

schreiben; man erfährt das nicht recht. Endlich

behauptet sie doch, der Contract gelte nichts, weil

ihr Bruder ihn noch nicht unterzeichnete, von dem
sie abzuhängen vorgibt. Gleich unterzeichnet Max,

denn er ist der Bruder. Und so gewinnt denn das

Stückchen ein gut französisches Ende, das auf ein-

mal auch Betly gern zu sehen scheint, derin alle

Drei singen ein recht glückliches Terzeltchen, dem
sich im All. eine muntere Einladung zur Hochzeit

anschliesst, womit Alle bestens einverstanden und

höchst zufrieden sind.

Mansiehtaiso, die Operette gibt einen leichten,

artigen Zeilvertreib, der auch u. besonders aufPri-

vatlheatern u. zu kleinen geselligen Scherzen sehr

leicht dargestellt werden kann. In Paris hat der

Scherz vielen Beifall erhalten und so dürfen sich

denn Alle, die französische leichte Opernmusik lie-

ben ,
überzeugt halten , dass auch sie sowohl im

Einzelnen als im Ganzen Vergnügen daran haben

werden, wozu daa Werkchen geschaffen ist.

Notta. Unter einem to eben tu Mailand heranagekomme-

ea lithogr. Bildniaie Doniaetti'a wird er genannt: Maeatro dt

Camera di S. A. R. ii Principe di Salerno, e Maestro di compo—

•iaion« e di coatrappuato sei conaerratorio di mnaica di Napoli.

Leipug, bei Breitkopf und Härtel. Redigirt von G. fV. Fink
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 15- Juli. N=. 28. 1835 '

Nothgedrungene Erklärung.

In No. a5 der allg. musik. Zeitung d. J. ist eine

C« B. v. Miltitz unterzeichnete Recens. über meine

Arabetktn für Musikfreunde (a Bände, Leipzig,

bei Wigand, i835),

insbesondere über das im ersten Theile des Werk-
ebens befindliche NacTitstück : „der Muaikfeindfi

enthalten, welche darauf ausgeht, die in diesem

NachMücke entwickelten Ansichten über Musik ab
absurd und das ganze Buch als völlig überflüssig

darzustellen. Ich mag der trüben Quelle, aus wel-

cher dies Bestreben hervorgegangen ist, nicht nach-

forschen; trübe aber ist sie: dies beweisen die Mit-

tel, deren sich Hr. von Miltitz bedient hat, nm
mein Buch in der öffentlichen Meinung herabzu-

würdigen. Er hat nämlich sich wohlweislich ge-

hütet, die nicht zu widerlegenden Stellen abzu-

drucken, einzelne dagegen ganz aus dem Zusam-

menhange herausgerissen und absichtlich verstüm-

melt und in dieser Gestalt persifOirt. Auf diese

Weise müssen sio natürlich unhaltbar, ja zum
Theil lächerlich erscheinen. Es heisst namentlich

in der gedachten Recension:

„1. S. i85 sagt Nicolai, die Musik sei nicht

nur eine armselige, sondern auch eine unmorali-

sche Kunst. Armselig, weil sio zur Darstellung

ihrer Erzeugnisse Notenschreiber, Musiker und Mu-
sikproben bedürfe 5 unmoralisch, weil sie das Bal-

let, das sinnlichste Spiel auf Erden, geschaffen habe."

Hätte ich dies wirklich so und nicht anders gesagt,

so würde ich mich selbst reif für Bedlam erklä-

ren müssen. Der wohlwollende, harmlose Leser

nehme mein Buch zur Hand. Bei Gelegenheit ei-

nes Kunstgesprächs sagt daselbst 8. i85 der Held

der Erzählung (Raymond, der Musikfeind) aller-

dings, die Musik sei eine armselige und unmora-

sche Kunst; allein er unterstützt S. 186 und folg.

diese Behauptung durch andere Gründe, als der

37. Jahrgang.

I Hr. v. Miltitz anzufahren für gut gehalten. „Arm-
selig ist," entwickelt Raymond, „jede Kunst, de-

ren Schöpfungen jedes Mal nur durch grosse Vor-
I bereitlingen und Hülfsmittel .wahrgenommen wer-
den können. Die Musik steht in dieser Beziehung

am tiefsten. Das Bild, die Bildsäule, das Bauwerk
entzücken ohne weitere Vorbereitung jedes Auge,
sobald sie fertig sind ; es bedarf nur des Anblicks,

nm in der Malerei, Bildhauer- oder Baukunst das

Kunstwerk gemessen zu können; eben so braucht

man das Gedicht nur zu hften, um den Eindruck

zu erhalten, den der Dichter beabsichtigte; allein

das fertige musikalische Kunstwerk, die Partitur,

liegt da wie ein Räthsel. Selbst der geübteste Par-
titurenleser , der im Stande wäre, die Compositum
sich aufgeführt zu denken, würde doch auf diese

Weise keinesweges den Eindruck empfinden, den
die wirkliche Aufführung hervorbringt. Ein Par-
liturenleser muss aber überdies ein Eingeweihter

sein, während Bild, Bildsäule und Bauwerk von
jedem Individuum ohne Unterschied wahrgenom-
men und ein Gedicht schon von dem (wenigstens

im Allgemeinen) verstanden werden kann, der le-

sen gelernt hat. Soll nun aber der Inhalt der

Partitur den Ohren vernehmbar gemacht oder die

Composition aufgeführt werden, was ist da Alles

erforderlich! — Die einzelnen Stimmen der Par-

titur werden ausgeschrieben. Das dauert Wochen,
oft Monate. Nun muss der Componist, oder wer
sonst die Aufführung unternommen hat, erst für

ein Orchester und für Sänger Sorge tragen, und
wenn er über Beides nicht gebieten kann, die zur

Aufführung erforderlichen Persouen mühsam zu-

sammensuchen und deren Mitwirkung erbitten. Ist

es ihm gelungen, das nöthige Personal zusammen-
zubringen, wobei er stets einen Absagebrief des

Einen oder des Andern, der die Mitwirkung be-

reits zugesichert hatte, oder Intriguen aller Art zu

|
befürchten hat: so beginnen erst die Proben des

28
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Quartetts der Saiteninstrumente und der Gesang-

chöre. Dabei quält man sich zunächst, die in den

ausgeschriebenen Nummern enthaltenen Schreibfeh-

ler herauszufinden und zu verbessern. Sänger und

Sängerinnen studiren unterdessen am Klavier ihre

Partieen ein. Dann findet Orcheslerprobe Statt.

Abermals corrigirt man zahllose Schreibfehler aus

den Stimmen. So endlich gelangt man nach Mo-
naten zu den Gesammtproben, bis endlich die er-

sehnte Generalprobe dem Componisten oder Diri-

genten Hoffnung gewährt, die Composition auf eine

würdige Weise dem Publikum vorführen zu kön-

nen. Wie viel anderweit mögliche Widerwäitig-

keiten habe ich unerwähnt gelassen ! — Nun end-

lich ist der Componisl dahin gekommen, wo sich

Maler, Bildhauer, Baukünstler oder Dichter schon

in dem Augenblicke beGnden, wo sie die letzte

Hand an ihr Werk gelegt halten. Sie sind fertig

und Jedermann kann ihr Werk, so lange er will,

beschauen. Aber selbst jetzt ist der Musiker noch

nicht so weit; denn die Töne verklingen, und so

oft sie wieder ins Leben gerufen werden sollen,

müssen alle die Menschen, welche bei der Auf-

führung thätig waren, oder Andere an deren Stelle

sich su stundenlanger Arbeit wieder vereinigen.

Farben, Steine und Worte aber bleiben. Auch
in Beziehung auf kleinere Musikwerke, auf Cora-

posilionen für ein Instrument oder für eine Stimme

oder für Instrument und eine Stimme steht der

Tonkünstler gegen andere Künstler im Nachlheil.

Es muss nicht nur ein Spieler oder ein Sänger da-

sein, der die Noten in's Lehen ruft, sondern auch

ein Instrument! Nicht überall kann man ein mu-
sikalisches Instrument mit sich schleppen. O trau-

rige, seh weil all ige Kunst ! Und wie sehr kommt
es nun bei der Aufführung der Musikwerke auf

die Individualität der ausführenden Personen an!

Wie verschieden äussert sich das Gefühl bei den

Menschen! Denkt oder fühlt der Beschauer beim
Anblick eines Bildes oder eines plastischen Kunst-

werks nicht, was der Künstler beabsichtigte, so

schadet das dem Werke nicht; es bleibt was es

war ; wie ganz anders ist dies aber bei den Indi-

viduen, welche ein Musikwerk aufführen, weil sie

ihre Empfindungs- und Gefühlsweise in das Kunst-

werk übertragen. Eiue Kunst nun, welche ihrer

Natur nach auf verführerische Weise die Sinne

verlockt, aber keinesweges bestimmte Regeln der

Gefühlweise aufzustellen vermag, muss sich not-
wendig der Individualität der darstellenden Perso-

nen unterordnen. Eine Kunst ferner, welche die

Leidenschaften erweckt und den Ausbruch dersel-

ben unterstützt, welche bei der Darstellung ihrer

grössern Schöpfungen Individuen verschiedenen Ge-
schlechts veranlasst, öffentlich mit erlangter Kunst-

fertigkeit zu prunken und sich einander zu über-

bieten und den Beifall der Menge zu erringen, regt

notwendig die Jämmerlichkeiten der menschlichen

Individualität an, ist unmoralisch und die gefähr-

liche Anstifterin vieler Uebel."

Hier setzt denn der Musikfeind nur beiläufig

hinzu, die Musik habe auch das Hallet geschaffen,

und er schliesst dann mit der Frage: „Zweifeln

Sie noch an der Immoralilät dieser Kunst?" und

mit der Bemerkung: „Wäre sie so durchaus mo-
ralisch und göttlich, müsste sie ja diemenschliche

Natur veredeln und deren Schwächen vermindern."

Später heisst es im Buche: „Man sagt, dass

die Musik Sprache des Himmel sei und den Men-
schen zu den Sternen emportrage ! Das sind Aeus-
serungen krankhafter Sentimentalität. Töne und
Accorde, die nicht einmal das auszudrücken ver-

mögen, was die unvollkommene menschliche Spra-

che ausdrückt, sind nimmer eine Himmelssprache."
Diesen Satz aber hat Hr. von Miltitz freilich

unerwähnt gelassen. Dagegen führt er a) die Be-
hauptung meines Musikfeindes an, dass Musik die

Kurist der Mode sei, und setzt hinzu, dies sei kei-

nesweges wahr. Eine bequeme Art zu widerlegen! —
Bios die verschiedenen Arten des Styls seien, fährt

er fort, der Mode unterworfen. Aber auf diese

Weise pflichtet er mir ja bei! Etwas Anderes
habe auch ich nicht sagen wollen. Denn die Kunst

der Musik an und für sich wird allerdings so lange

bestehen, als das Menschengeschlecht; aber die Er-
zeugnisse dieser Kunst, und darum handelt ea sich,

werden untergehen, eben weil zu verschiedenen Zei-

ten verschiedene Style Mode sind und jedes musi-

kalische Kunstwerk, wenn es der Gegenwart ge-

fallen soll, in dem herrschenden Slyle der Gegen-
wart geschrieben seiu muss. Selbst die vortreff-

lichsten Musikwerke werden nur zu bald Antiquität,

und nur die Pietät lässt ihnen dann noch Ge-
rechtigkeit widerfafiren. Und wenn sich beispiels-

weise Mozart's Werke 3oo Jahre lang hielten, was-

ich gar sehr bezweifle, da er zum Theil jetzt schon

su veralten anfängt, was wäre dadurch bewiesen'.'

Raphaels Madonna ist 4oo Jahre alt und wird noch

in Jahrtausenden in tausendfachen Abbildungen über

den Erdkreis wandeln, wenn des Meisters Leinwand
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längst in Staub zerfiel. Aegyptens Pyramiden ste-

hen seit Jahrtausenden, und die klassischen Dichter-

werke werden in die fernsten Weltperioden über-

gehen. Was aber ist von der alten Musik übrig

geblieben? Es kann nichts von ihr übrig sein;

denn die Erzeugnisse der Musik gehören zu allen

Zeiten der Mode an! — Und dieser vergängli-

chen Kunst, die, hinter wie viel geistige Medien

sie sich auch verstecken mag, doch nur darauf be-

rechnet ist, dem augenblicklichen Sinnenkitzel der

Menschen zu fröhnen, widmen viele ihr Dasein?

Denn dass die Musik eine rein sinnlich« Kunst ist,

unterliegt keinem Zweifel, da alle ihre Effecte auf

einer Erschütterung des gesammten Nervensystems

beruhen. Wer Besseres, Durchdachteres über die-

sen Gegenstand will, der lese mein Buch! —
Wenn ferner Herr von Miltitz 5) behauptet,

die ironische Aeusserung Raymond's, S. ai3, es

sei das Notenmalen eine würdige Beschäftigung für

Männer, die docK dem Thatenlcbcn angehören soll-

ten, „habo in keiner Beziehung einen eigentlichen

Sinn**, so dünkt mich, der Sinn sei faulicfa !
—

Allein was soll man von einem Recensenten sagen,

der eine solche ganz beiläufig ausgesprochene und
durch die Situation im Buche licrboigefüh; te Ne-
beubemerkung eines Feindes d»-r Musik (der Leser

vergesse nicht, der Held der Novelle ist ein sol-

cher) als eine wesentliche heraushebt und nun eine

grosse Gelehrsamkeit verwendet, sie zu widerle-

gen! — Diese Mühe hätte sich Herr von Miltitz

sparen können. Dennoch wird jeder Unbefangene

einräumen müssen, dass das einförmige Einerlei

des Notenmalens bei Anfertigung einer Partitur

wirklich eben keine glänzende Beschäftigung für

einen Mann ist! — Die Ausführung in der Ma-
lerei durch zahllose Pinselstriche, welche Herr von

Miltitz dem Ausfüllen der Notensysteme gleichstel-

len möchte, ist damit gar nicht so vergleichen;

denn unter den Händen des Malers entsteht das

Abbild der Sache , seine Ausführung ist Mittel zum
Zweck; der Partiturenschreiber schafft durch die

zahllosen Punkte und Striche seiner Partituren nur

Mittel zum Mittel; denn die Partitur ist an und

für sich, wie schon gesagt, ein dem Ohr unver-

nehmbarcs Räthsel. Wie viel gehört dazu, um des

Werk in ein flüchtiges Leben zu rufen, wie schnell

vei klingt es; dann liegt es ja todt wieder da bis

zur neuen Aufführung. —
Wenn endlich Herr von Miltitz 4) bestreitet,

dass es Unsinn sei, Begebenheiteu aus dem klassi-

schen Alteilhume musikalisch darzustellen, so würde
es auch vergebliche Mühe sein, ihn zu überzeugen,

dass das klassische und romantische Princip ihrer

innersten Natur nach von einander verschieden sind.

Der Beweis dieser Behauptung wüido ein tieferes

Eingehen in das Wesen der VVeltperioden erfor-

dern, wozu hier auch der Raum fehlt. Allerdings

haben die Alten Gefühle und Empfindungen ge-

habt, denn sie waren Menschen wie wir; aber sie

fühlten und empfanden anders, als wir, eben weil

sie unter dem Einfluss derjenigen Bedingungen stan-

den, durch welche die Wellperiode, in der sie

lebten, zur klassischen werden musste, während
unsere Zeit der Romantik angehört. Wie Herr
von Miltitz auszusprechen vermochte, dass das Al-
terthum , weil selbigem das Christenthum gefehlt

habe, eine desto tiefere Sehnsucht empfunden ha-
ben müsse, begreife ich nicht; den Alten musste

die Sehnsucht fremd sein, da diese nur in dorn

Wesen der später mit dem Christenthum entstan-

denen Romantik begründet ist. Ein Blick auf die

Erotiker beweist dies zur Genüge. Die vorherr-

schende Kunst des klassischen Alterthums war die

Plastik, die der Gegenwart ist die Musik. Nie
wird die Musik im Stande sein, plastische Gebilde

darzustellen. Der freundliche Leser würdige auch

in dieser Beziehung meiu Buch seiner eigenen Be-
urtheilung. Wer mich nur verstehen will, der

wird mich auch verstehen.

Die übrigen Anführungen des Herrn von Mil-
titz übergehe ich besser mit Stillschweigen. Denn
wenn er z. B. noch behauptet, wilde Völker hät-

ten keine Musik, wahrend er doch selbst ameri-

|

kanische und indianische Gesänge zugibt, so ist

solche Behauptung absurd; die Charakteristik aber

der Dur- und Molltonarten atilangend, so kann ich

nichts weiter als wiederholen, dass ich selbst von
Wilden einen Trauergesang in D dur mit meinen
Ohren gehört habe. Er gesteht zuletzt ganz offen,

dass er nicht wisse, was ich mit meinem Buche
sagen wollen. Er höre denn. Meine Absicht war
keinesweges, die Musik zu vernichten; sondern nur

die Verehrung für dieselbe in die Grenzen der

Vernunft zurückzuweisen, da die Zeit eine durch-
aus musikalische Richtung angenommen hat und es

sich wahrlich gegenwärtig um wichtigere Interessen

handelt, als um ein sentimentales Dahinschmachten
im Sinnenkitzel durch Töne. Eine solche Absicht

kann freilich in einem der Musik gewidmeten Blatte

nur getadelt werden: dessen bescheide ich mich
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gern und ich habe auch nicht« dagegen, zumal mir

bei meinen schriftstellerischen Erzeugnissen über-

haupt Lob wie Tadel völlig gleichgütig ist. Ich

habe nicht Schriftstellerruhm, sondern nur stets die

Sache vor Augen. Uebrigens schadet, dass Herr
von Miltitz mich nicht begriffen hat — wir wol-

len aufrichtig sein — weder ihm noch mir, und

wir können uns also alle Beide dabei beruhigen.

Ich bezwecke mit diesen Zeilen auch keinesweges,

mich in eine Widerlegung des Herrn von Miltitz

einzulassen; sondern es ist mir als eine Pflicht er-

schienen, zu zeigen, wie das gegenwärtige Recen-

sentenwesen beschaffen und was gemeinhin der Le-
aer von dem Recensentenplunder zu halten hat, der

in den öffentlichen Blattern mitgelheilt wird. Dass

mich Andre verstanden haben, davon kann sich

Herr von Miltitz überzeugt halten. Ich könnte ihm
Briefe vorlegen, aus denen er ersehen würde, wel-

chen tiefen und erschütternden Eindruck mein Mu-
sikfeind auf hochberühmte Musiker und Musikge-

lehrte in der Nähe und Ferne gemacht hat. Lies

also» lieber Leser, Du wirst noch maucherlei Ar-
gumente gegen die Musik finden, die der Herr von

Miltitz klüglich unerwähnt gelassen , weil er wohl
bleiben lassen soll, sie mit Gründen der Vernunft

zu widerlegen. Mein Buch ist das Resultat zwan-
zigjähriger Studien und Erfahrungen. Dergleichen

stösst ein flüchtiges Recensiönchen nicht um!—
Schliesslich wünsche ich, dass Hrn. v. M.

nicht einmal Gleiches mit Gleichem vergolten wer-
den und man nicht einmal, um ihn lächerlich zu

macheu , einen seiner schriftstellerischen Versuche I

aus absichtlich verstümmelten Extrakten öffentlich

beurtheilen möge! — Gustav Nicolai.

Nachschrift des Redacteurs.

Das Imprimatur vorliegender Erklärung eines

in nnsern Blättern nicht beifällig angezeigten Schrift«

atellers, oder vielmehr des Arabeskenschreiber« wird

hoffentlich um so mehr als ein Akt geforderter und

zugestandener Gerechtigkeit und Humanität beachtet

werden, je unwilliger der Herr Verf. darin sein

Auge anf den ganzen Recensentenorden wirft, dessen

schwarzes Band ich selbst leider zu tragen die Ehre
habe. Hr. N. verlangt, ich soll in unsernt eige-

nen Blatte drucken lasseu, „dass es geradehin Re-
censentenplunder sei , was in den öffentlichen Blät-

tern mitgetheilt wird." Ei, lieber Herr .' das ist ja

geschimpft! — Nun, ich hab's drucken lassen

und bitte mir meine Gerechtigkeitskrone dafür aus.

Wenn sie ankommt, werde ich es den geehrten

Lesern mittheilen. Aber Eins in der Erklärung ist

doch zu arg, nämlich die vermeintlich „trübe Quelle.«

Wenn namenlose Knaben namenlos Schlamm ana-

werfen, mag es sein; es gibt dergleichen. Wenn
aber ein Mann , wie Hr. v. Miltitz , seinen Namen
unterzeichnet, wird es ja augenscheinlich zu einer

ganz leeren Redensart, die gar nicht entschuldigt

werden könnte, wenn nicht der Schmerz seine be-

sondern Rechte hätte. Hr. N. kann jedoch auch
darüber sich beruhigen. Ich und Hr. v. M. sind

ja selbst Schriftsteller, wissen, wie es thut, und
„kennen die Pastöre". — Hier ist es aber nichts

mit der trüben Quelle; hier gelten Gründe; die

mögen siegen. Ich weiss genau , dass dies dem
Hrn. v. M. eben Recht ist. Die Sache wird ihm
darum gar nicht unwillkommen sein; er ist Man-
nes genug, für sich selbst zu stehen. Wir huldi-

gen der Wahrheit und wollen nichts als sie, mit
rechtlicher Humanität im Bunde. — Es ist auch
keine Kleinigkeit, die hier verhandelt wird. Es
gilt ja die Ehre des ganzen Standes der Musiker
und Musikfreunde! Und wir sollten uns nicht rüh-
ren? Also muss ich sagen: Stecke dein Schwert
nicht in deiue Scheide, sondern wehre dich recht-

schaffen, wenn mau uns unsere Cyinbeln und Har-
fen zertreten will. Das ist Rechtens. Mann ge-

gen Mann, ohne Visier!

Ich selbst keune das fragliche Buch bis jetzt

noch nicht. Sollte hingegen Hr. N., wie es scheint,

wirklich beabsichtigt haben, Caeciliens Altar zu

zertrümmern , so erlaube ich mir im Voraus nur
ein einziges Wort: So lange der Himmel seine

Natur nicht verkehrt und nicht eiuen ungeheuer

grimmigen Riesendämon über uns arme Weltkin-
der schickt, der Allem, was Odem hat, mit zehnfach
schrecklichen Tigerkrallen bei lebendigem Leibe das

Herz aus der Brust reisst, so lauge wird wohl Mu-
sik und Altar fein fest und sicher bleiben. Sela!

G. W. Fink.

hui g i Lab l ai he.
(Nach der Neapolitaner Zeitachrift „Omnibus''.)

Luigi Lablache, geb. d. 6. Dcc. 1794, ist der

Sohn des Nicola Lablache, eines Kaufmanns aus

Marseille, der im J. 1791 sein Vaterland verlies»

und zu Neapel, wo er eine IrJandenn, Namens
Francisca Bietak, heiralhete, ein Handlungshaus
errichtete, aber im J. 1799 ein Opfer der daselbst

ausgebrochenen Revolution wurde.
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Joseph Napoleon wollt« da* vom Schickaale

dem Franzosen zugefügte Unrecht wieder gut ma-

chen und verschaffte dem Sohne de« Verblichenen

einen Platz als Zögling im Conserratorio della Pieta

de' Turchiui. Hier studirte der zwölfjährige Luigi

die Vocal- und Instrumentalmusik. Anfangs war

er nachlässig und etwas ungezogen; als man ihm

aber gedroht, aus dem Conservalorio verjagt zu

werden, fing er ernstlich zu studircn an. Als ein

Mitschüler, der sich auf dem Contrabass hören las-

sen sollte, plötzlich erkrankte, erbot sich Lablache,

der das Instrument nie berührt h«Ue, ihn zu er-

setzen, und nach dreitägigem Studium trug er den

Part mit dem besten Erfolge vor.

Wiewohl sehr jung, so wünschte er doch

sehnlichst, der Bühne sich zu widmen. Fünfmal

entlief er aus dem Conservatorium, um auf irgend

einem Theater der Hauptstadt ein Engagement er-

hallen zu können. Diese wiederholten Erweichun-
gen des jungen Virtuosen hatten folgendes Gesetz

zur Folge: „Jeder Theaterdirector unsers König-

reichs, der ohne Erlaubniss der Regierung einen

Zögling des Conservat. engagirt, bezahlt 2000 Du-
cati Strafe u. das Theater bleibt 1 4 Tage geschlos-

sen." L. dachte nicht mehr darau, zu entfliehen.

Mit 18 J. verliess er das Conservatorium u.

wurde gleich darauf als Buffo Napoiitano für's Thea-

ter S. Carlino engagirt. Fünf Monate nachher ver-

ehlichte er sich mit der Tochter des berühmten

Schauspielers Pinotti. Durch sie wurde er als Buffo

Napoiitano in Messina engagirt, bald darauf als

Bassist für's Palermilancr Thealer, wo er in Pa-

resi's Ser Marcantonio debiilirle.

Nach einem fünfjährigen Aufenthalle zu Pa-

lermo engagirte ihn die Direclion der Mailänder

Scala, wo er als Dandioi iu der Cenersntola de-

butirte und Mercadante Elisa c Claudio für ihn

schrieb. L. machte Furore; seine Stimme, sein

musikalischer Accent, seine Action, Alles wurde
beklatscht und bewundert.

In Mailand blieb er sieben Slagioni u. würde
noch jetzt da sein, hatte er nicht gewünscht, Eu-
ropa zu bereisen und sich da mit Ruhm zu be-

decken. Hierauf sang er zum ersten Male in Tu-
rin iu der schweren Rolle des Uberto in Pär's

Agnese mit rauschendem Beifalle.

Im J. i8a4 liess er sich auf dem Wiener
Theater hören. In vier auf einander folgenden

Abenden entzückte er die Zuhörer mit den ver-

schiedenen Rollen des Figaro, Assur, D. Geroni-

rao und Uberto, und erhielt allgemeinen stürmi-

schen Beifall. Zu Wien wurde auch eine Medaille

mit dessen Bildnisse geprägt, worauf der Marchcse

Gargallo folgende Inschrift setzen Hess:

Actione Roido
,

Jopa cantu comparaadoa

L'triqiie Uuru cotuerta ambobua major.

Nach dem Laibachcr Congresse hatte L. beim Kö-
nig von Neapel Ferdinand I. zu Wien Audienz, der

ihn schmeichelhaft empfing, zum Sänger der k. Ka-
pelle ernannte u. dem Schauspieler Pinotti, ohne dass

es L. verlangt hätte, eine Pension angedeihen licss.

Nach zehnjähriger Abwesenheit kehrte er nach

Neapel zurück , während welcher Zeit er sich von
der schmalen Bühne des Theaters S. Carlino zur

Ungeheuern des Theaters S. Carlo emporgeschwun-
gen. Hier debutirte er als Assur in der Semira-

mide. Hierauf sang er zu Parma in Beüini's Zaira

bei Gelegenheit des daselbst neu e: öffneten Thea-
ters. In den J. i83o— 5a sang er auf den Thea-
tern zu Paris u. London; voriges Jahr wieder zu

Neapel, u. seit verwiebenem August ist er abermals

der Lii-hling der Hauptstadt Frankreichs.

LabUche hat einen hohen Wuchs, eine schöne,

edle und imponirende Gestalt und ein artiges Be-

nehmen, ist sowohl in der komischen als ernsthaf-

ten Oper bewundernswerth und ein ebenso vortreff-

licher Schauspieler als Sänger. Seine Stimme ist

rein, voll, stark biegsam u. angenehm ; sein D-Ton
wirkt mächtig auf die Zuhörer. Aber nicht nur

diese Eigenschaften machen ihn zum Vortrefflichen

:

sein Privatleben ist ein Muster der Tugend. Be-
scheiden, aufrichtig, wohllhäiig, grossmüthig, lie-

benswürdiger Vater und würdiger Staatsbürger —
Lablache ist berühmter Künstler auf dem Theater

und ein angenehmer, tugendhafter Mensch in der

Gesellschaft.

Nachrichten.
Prag. „Der Schwur" oder „Die Falschmün-

zer" von Auber war hier neu. Wir erwarteten

einen genussreichern Abend ; das Ganze mit seinen

sonderbaren capprieeiösen und bizarren Stellen er-

innert nur negativ an seine ältern Schöpfungeu und
wir können uns den absoluten Fehlgriff, welchen
der gewandte und geistreiche Tonsetzer hier ge-
macht, nur durch den Umstand einer zu flüchti-

gen und übereilten Arbeit erklären. Die Ouver-
türe — unstreitig die schwächste, die wir je von
Auber hörten, schillert stark in jene des Fra Dia-
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rolo hinein u. üt ein wahrhafter Prolog der Oper,

d. h. sie ist so gehaltlos wie diese. Dem. Lutzer

zeichnete sich aus durch bewundernswerte Volii-

bililät der Stimme , durch Kühnheit und Sicherheit

in Ueberwmdung der Schwierigkeiten. Hr. Em-
minger, Tenor, ist kein Sänger. Eine eingelegte

Arie mit Chor von Conr. Kreutzer für Hrn. Pöck

gefiel. Zum Schlüsse brach der Unwille des Pu-

blikums in einstimmiges Zischen aus.

Den Reigen der heurigen Fastenconcerle, de-

ren Beginn durch die Trauerfeierlichkeiten für S. M.
den verstorbenen Kaiser ziemlich lange hinausge-

schoben worden war, eröffnete eine musikalisch-

declamatorische Akademie, welche der Thealerdi-

reclor Hr. Stöger sum Vorlheile des neuorganisir-

ten Armen-Institutes veranstaltet hatte. Die Wahl
der producirten Musikstücke war nicht sehr glück-

lich su nennen. Selbst der sehr brave Meisler der

Oboe, Prof. Pauer, halte nicht gut gewählt.

In dem Concerte des Hrn. Orchesterdirectors

Kral hörten wir unter Andern eine Cavatine aus

der Oper: „Ügo Conle di Patigi4' von Donizetti,

welche unstreitig unter die glänzendsten Concert-

arien der neuern Zeit gehört und wohl das Vor-
züglichste sein dürfte, was wir bisher von diesem

Composileur gehört haben. Sie wurde von Dem.
Lutzer mit einer wahrhaft siegreichen Bravour vor-

getragen u. erregte einen nur gerechten Beifallssturm.

Die erste musikalische Akademie des Conser-

vatoriums der Musik war im Ganzen die drille an

der Zahl , und fand wieder
,
gegen die Prager Ge-

wohnheit, um 1 3 Uhr Mittags Statt. Den Prolog

des Ganzen machte: Die Weihe der Töne, cha-

rakteristisches Tongemälde, comp, von Louis Spohr

(das Gedicht, nach welchem dieses Tongemalde be-

arbeitet war, wurde an der Kasse vertheilt). Es

scheint auf den ersten Anblick ein sonderbarer

Einfall, dem Concertpublikura Verse vorzulegen,

die man nicht für den Gesang in Musik gesetzt,

sondern nur ihre Ideen in einem Werke für die

Instrumentalmusik verfolgte. Wenn man die Sache

aber aufmerksam betrachtet, so (ludet sich darin

eines Theils eine Controlle, der sich der Tondich-

ter vor dem Senat der Kenner freiwillig unterzo-

gen, andern Theils eine Nachhülfe zu deutlicherem

Verständniss für das blos geniessende und nicht

prüfende Publikum, die bei mancher grossen Sym-
phonie, selbst grosser Meister, sehr wünschenswcrtli,

doch manchmal nicht so leicht zu leisten wäre, als

es hier der Fall war-. Es zeigt zugleich eine lie-

benswürdige künstlerische Humanität, die, fern

von dem Stolze , nur für grosse Kenner zu schrei-

ben , sich freundlich selbst der hörenden Menge
von Musikliebhabern nähert und die falschen Ken-
ner vor gewagten Auslegungen bewahrt. Spohr ist

der Mann, der keine Controlle zu scheuen hat,

weil er stets vollbringt, was er gewollt hat, und
so zeigt er hier in den vier Sätzen, aus welchen
das Werk besteht, nebst der Tiefe des Gefühl«,

Kraft des Geistes und jener Würde, Klarheit und
Besonnenheit, mit welcher er stets seinen Stoff be-
herrscht, eine in Symphonien eben so ungewöhn-
liche als erfreuliche Vielseitigkeit der Erfindung.

Die poetischste Abiheilung des Ganzen dürfte wohl
die erste sein. Ein freundliches Bild des Men-
schenlebens bieten uns die lieblichen Melodien des

zweiten. Der drilte Satz hätte wohl an Wirksam-
keit gewonnen, wenn der Tonsetzer den Jubel der

Rückkehr mehr hervorgehoben und statt des Dank-
gebetes mit einer Siegeshymne geschlossen hätte,

die zugleich ein würdiges Gegenstück zu dem vier-

ten dargeboten haben würde, welcher wohl die

meiste musikalische Kunst enthält und die Meister-

schaft des Tondichters in Harmonie und Melodie

glänzend bezeugt. — Der Institutszögling Franz Ra-
mesch blies ein Adagio und Rondo für die Hoboe
von Winler (über ein Thema aus Voglers Caslor

undPollux), zwar noch mit manchen Fehlern des

Anfängers kämpfend; wenn man jedoch bedenkt,

dass er — wie alle Producenten des Concerts —
noch nicht vier Jahre seines Lehrkursus vollendet

und hier zum ersten Male auftrat, so lässt sich ein

sehr brauchbarer Oboist in ihm erwarten. Die
Variationen für zwei Waldhörner von C. Kreutzer

(über God save the King), vorgetragen als er-

ster Versuch von Anton Wilek und Joseph Pilat,

Schüler der ersten Klasse (von der Aufnahme
l. Mai i834), machten uns im Voraus etwas bange,

denn es ist auf jeden Fall ein sehr gewagter Ver-
such , Musikschüler von noch nicht einem Jahre

dem Publikum schon als Concertisten vorzuführen,

der nur da gelingen kann, wo ein so eminentes

Talent dieselben ihrem Alter weit voranführt. Kraft

und Präcision und besonders eine ganz ausgezeich-

nete Schattirung des Forte und Piano in dem Echo
der Adagio-Variationen erregten Bewunderung, und

wir glauben, diesen beiden Knaben bei anhalten-

dem Studium ihrer Kunst eine glänzende Zukuntt

prognosticiren zu dürfen, und würden sie ein paar

Wunderkinder nennen, wenn nicht diese Bezeüh-
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nung in der letzten Zeit all' ihren Credit verloren

hätte. Introduclion und Rondo für zwei Violinen

von Henning ist eine sehr alltägliche Coniposition

und wurde von den beiden Schülern Franz Wirlh

und Joseph Pecliar recht nett und sauber, doch

ohne viel Ausdruck und Feuer vorgetragen. Dem.
Anna Balzer sang eine Arie aua der hier unbe-

kannten Oper: Donna Caritea von Mercadanle, und

die Dlls. Wilhelminc Proksrh und Marie Müller

ein Duell aus der (wie der Zettel sagte) hier unbe-

kannten Oper: Bianca e Faliero von Rossini; lei-

der aber ist dies Duett hier nichts weniger mehr
als unbekannt! Die Erstere hat eine recht schöne

Altstimme, doch noch ohne bedeutende Ausbildung,

man wird eist ein Urtheil über ihr Talent Tillen

können, wenn sie die Kälte wird bezwungen ht.-

ben, welche jetzt ihre Leistungen in Schotten stellt.

Den Beschlusa machte Lindpaintner'a Ouvertüre zu

Gölhe's Faust. Lindpainlner ist unstreitig einer der

besten Ouverturen-Compositeurs unserer Zeit, und

auch dieses Werk ist grandios und wacker durch-

geführt; doch fehlt es ihm an Klarheit und der

melodische Theil geht in dem verworrenen Ton-
gewirre unter.

(Bmca1u«i folgt.)

Italien. Karnevalsopern.
(Be.diluM.)

Venedig (Tealro alla Fenice). Die Giuditta

Grisi, nun vermählte Frau von Barni, der gefeierte

Donzelli, der wackere Bassist Cosselli, etwas spä-

ter auch die einst rühmlich bekannte Lalande, Uo-
nizetti's Parisina und Meyerbeer's Crociato berech-

tigten zu schönen Geuüssen mit dem Beginne des

Karnevals; die Sachen nahmen aber ei .ie verschie-

dene Wendung. Die Musik der Parisina gefiel

nicht; es fehlt ihr an Originalität und «cliönen Mo-
tiven (sagt die hiesige Zeitung). Die hier so be-

liebte Grisi wurde bei ihrem Erscheinen mit stür-

mischem Beifalle empfangen, kaum fing sie aber

zu singen an, begann das Thermometer zu fallen

und erreichte bald den Eispunkt; die Giuditta Grisi,

die nie zu den vortrefflichsten Sängerinnen gehörte,

hat seither in der Kunst noch mehr abgenommen.
Donzelli glänzte wenig, der Himmel weiss warum,
.und Cosselli gar nicht. Dieser Fall der Parisina,

der herkömmlicherweise sogleich in allen Ecken
Norditaliens erscholl und mit einer »ehr langen

Posaune nach Mittel- und Unteritalien verbreitet

wurde, langte natürlicherweise blitzschnell in Mai-
land an, wo sich Donizetti damals befand. Dieser
lieas sogleich in die mailänder Zeitung unterm Da-
tum 5i. Decbr. i854 Folgendes einrücken: „Ich
behauple nicht, das Schicksal meiner auf dem Ve-
neliancr Thealer Fenice gegebenen Oper Parisina

zu verbessern, will sie aber zur Liebe der Wahr-
heil ein wenig yerlheidigen. Ist das die wahre
von mir zu Florenz geschaffene Partitur (creato

spartito)? Nein. War sie es zu Padua? Nein.
Ist sie den Sängern angemessen? theils ja, theils

nein. Hat Donzelli seinen Part gesungen, wie er

j

geschrieben ist? Nein. Er brachte ihn mit sich

nach seinen Mitteln eingerichtet, und Gott weiss

von wein. Man gebe die wahre Parisina, mau
suche dazu geeignete Stimmen , und dann wird sie

vielleicht die Wirkung hervorbringen, die sie zu
Florenz, Neapel, Livorno, Genua n. s. w. gemacht.
Ricordi allciu besitzt die wahre Partitur.

(unter*.) Gaelano Donizetti."

In Rom hat übrigens die wahre Partitur, und
noch dazu mit ihrem Hauptpfeilcr, der Unger, Fia-
sco gemacht.

Meyerbeer's, von Hin. Balfe vorzüglich ver-
stümmelter Crociato, mit einem eingelegten Duette
aus Rossini'« Bianca e Falliero, mit hier und da
angepappten Rossinischen Brocken und Baifeschen

neugeschmiedeten Cabaletten, fand am i3. Januar
i835 eine ganz andere Aufnahme, als bei seinem
ersten Erscheinen vor io Jahren auf dieser Bühne.
Die Lalande fand zwar eiuen glänzenden Empfaug
und mehr Beifall, als man erwartetet«, die Grisi

(Armando) trat, in Mannskleidern, abermals in die

Gunst des Publikums, die Laura Fanö führte die

Rolle der Felicia nicht glücklich durch, sämmtliche
Hauplsäuger wurden auch auf die Scene gerufen;

allein ausser besagtem Duette, dem Schlussrondo
(Cabalelte) der Lalande, Donizetti's Arie uud ein-

zelnen Theilen der grössern Stücke ging Alles kalt

vorüber. Als die Lalande und die Grisi ihr Schluss-

duett sangen, leerten sich die Bäuke und die Lo-
gen! Die Erklärung dieser Metamorphose wäre
eben nicht schwer. Wie aber der Irläuder Balph
mit dem italienischen Namen Balfe, der erst seit

wenigen Jahren Sänger geworden und unläugst auch

eine Operelte nach dem allerneueslen Geschmacke
hingeichmiert , an Meyerbeer's Musik Hand anzu-

legen wagen konnte, ein solcher Gräuel wachst
nur auf dem Felde der mit frecher Anmaassung
amalgamiiten Unwissenheit so mancher heutigen
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Maestri. Wahrscheinlich war et auch der grosse

Meister aas Irland, welcher Douzelli's Part in der

Parisina ab- und zugestutzt hat. Wer sich einen

wahren Begriff von Anarchie in der Musik machen

will, der bereise jetzt Italien und beobachte genau

das Opernwesen. Unsere Oper hat auoh in der

That vorher auf Null herabsinken müssen, um es

auf diesen Punkt zu bringen. Der Himmel
doch sehr bald ihren Messias!

Mosco, im Marz i855. Unser genialer Franz

Gebel veranstaltete im Dec. v. J. 4 musikal. Soi-

ree* auf Subacription, wo derselbe seine prachtvol-

len Quintetts abwechselnd mit Beethoren's Com Po-

sitionen hören liess. Der Beifall, welchen Hr. Ge-
bel erhielt, war nngetheik und enthusiastisch, und

die Liebhaber beschlossen, um diese gediegenen

Arbeiten auch dem Auslande durch den Druck be-

kannt zu machen, ein Concert zum Besten dieses

Tonkünstlers zu veranstalten, welches denn am
20. März im grossen Saale der adl. Versammlung

S^ait hatte.

Fürsten, Grafen und Andere von hohem Adel

spielten nicht nur in den harmonie- und ideenrei-

chen Symphonieen, vom Concertgeber coraponirt,

mit; sondern Hr. Major Satin trug Variationen

von Meinhardt auf dem Violoncello mit Zartheit

und Ausdruck vor — Hr. v. Assenicf erfreute uns

mit Hummel's Fantaisie „Oberons Zauberhorn" —
Fräul. Wera Kologriwoff und Hr. v. Schenschin

trugen Erstere ein Septuor und Letztere ein Ada-
gio und Rondo, beide Piecen von ihrem Lehrer

Gebel für's Pianoforte componirt, mit vielem Bei-

fall vor. Ein doppeltes Violin-Quartett, welches

wir früher mit Entzücken gehört hatten, wurde
auf Verlangen zum Schlüsse gegeben, machte aber

in dem ungeheuer grossen Saale nicht ganz den

erwarteten Effect. Jetzt befinden sich mehre der

Manuscripte in Deutschland.

eingerichtet von
l Thlr. 8 Gr.

Ebendaselbst. Pr.

Kurze Anzeige ».

l. Potpourri de t'Optra: AU-Baba de Cherubini

arrangee pour U Piano}', par C. F. Ebers.

Leipzig, chez Breilkopf et Härtel. Pr. l Thlr.

3. Potpourri etc. Dasselbe Werk für 4 Hände

Ein recht eigentliches, wohl untereinander ge-
mischtes Potpourri, das die Liebhaber selir nach
ihrem Geschmacke finden werden. Das Angenehme
und Pikante der Oper ist so gut zusammengereiht,
dass Eins das Andere noch in die Sinne fallender

macht. Dazu ist bestens gesorgt, dass nichts zu
schwer Tür mässige Spieler, aber auch nichts so
kinderleicht werde, dass man gar nichts zu beden-
ken und zu thun hätte. Sogar für einen Faden
ist gesorgt, der das Ganze leicht und weich zu-
sammenhält, weshalb wir es lieber mit einem Blu-
menstrausse vergleichen möchten. Es ist also mit
Erfahrung und kluger Anbequemung verfertigt und
wird daher in beiden Ausgaben seinen Zweck be-
stens erreichen.

Amutemene pour le$ Amateure. Trois Duos d'une

difliculte progressive pour II Violoncellos cora-

poses — par F. A. Kummer. Oeuv. aa. Leip-
zig, chez Breilkopf et Härtel. Pr. i Thlr. 8 Gr.

Die Liebhaber des Violoncclls haben also hier

zwar Uebungen für ihr Instrument in steigender

Schwierigkeit zu ihrem Nutzen zu erwarten, aber

keine trocknen , sie sollen zugleich zu ihrem Ver-
gnügen dienen. Auf Beides ist Rücksicht genom-
men und von einem Manne, der seines Instrumen-

tes vollkommener Meister ist. Sic werden das Ver-
sprochene geleistet finden. Das erste Duett ist äus-

serst angenehm, hat nichts, was ihnen schwer fal-

len könnte, sind sie gehörig vorbereitet. Das 2te

dürfte mehr für den Nutzen einer guten Weiter-
bildung sein, ohne dass das Vergnügen zu sehr in

den Hintergrund gestellt wäre. Das 5te, und schon

für sie schwierigere, vereinigt Beides wieder völlig

gleichmässig, sonderlich durch eine ihnen willkom-

mene Zusammenstellung. Lehrer und Liebhaber

werden demnach darauf hingewiesen; die

werden Gewinn davon haben.

Notiz. Bei Ricordi in Mailand ist ror Kurzem erichienen

:

i) «iue iulieniirhe L'cberietzung der Gubr'icheu Violinachulf

»IIa Pag.nini. a) Eine aweite Auflage der Putlini'acheu Pia-

uofortescJiute , worin sich au Ende la neue Uebungen für dift

linke Hand allein befinden. Sie sind auch beeonder* abgedruckt

uud eehr empfehlcnawerth.

Leipüg, bei Breitkopf und Härtel. Redigirt von G. ff. Fink unter Meiner Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 22**" Juli. N?. 29. 1 8 3 5'

Rbcensionen.

i. Grande Fantaieie et Variation» pour U Piano-

fort» »ur un Motif de VOpira de V. Bellini

:

I Montecchi eCapuleti, par S. Tlialberg. Oeuv.

10. Vienne, che« P. Mecheüi. Pr. i Fl. 3o Kr.

a. Grande Fantaitie »t Variation» pour le Pia-

noforte »ur de» motif» de l'Opira: Norma
d* Bellini composfa» par Sigiam. Thalberg.

Oeuv. la. Vienne, cheaT. Haslinger. Pr. x Thlr.

In diesen beiden Pianoforle -Conipositionen zeigt

sich der noch sehr junge Compouist als einen

Künstler, der es werlh ist, Pianist Sr. Maj. des

Kaisers von Oesterreich zu sein. Es gibt nicht

Wenige, die ihn den ersten aller jet»t in Wien
lebenden Pianofortespieler nennen; ja selbst seine

Gegner sind genöthigt zuzugeben, dass er neben

Carl Maria von Bocklet, der sich namentlich in

der freien Phantasie ausserordentlich hervorthut,

der bedeutendste daselbst ist, wir setzen hinzu,

auch der beliebteste. Und in der That, die bei-

den vor uns liegenden, durchgesehenen und öfter

gut vorgetragen gehörten Werke des beliebten jun-

gen Mannes beweisen vollkommen klar, dass er

das ist, wofür ihn die Nachrichten halten: ein

meisterlicher Pianofortespieler, der aein Instrument

beherrscht und in einem demselben angemessenen,

den neuen Virtuositäten zusagenden Style zu schrei-

ben versteht. Alle seine reich angebrachten Bra-

vouren sind so pianofortemassig, dass man es wohl

bleiben lassen soll, ihn von dieser Seite unange-

nehm zu berühren. Die Pianofortespieler habeu

also auf alle Fälle etwas zu guter Bildung und Er-

hallung ihrer Fertigkeiten durchaus Zweckmässi-

ges, was an und für sich schon, ohne andere

Rücksicht, nicht ganz bedeutungslos für sie sein

kann. Wer sich in guter Uebung erhalten und

nicht einseitig werden will, kanu uiebt immer

37. Jahrgang.

fort das lange Gewohnte sphlen; er will ea auch
iu der Regel nicht.

Da nun also diese Gompositionen von dieser

Seite durchaus nicht anzugreifen sind, so hat man
ea, wenigstens mit Op. 10, versucht, sie vonsei-
ten des innern Gehalts zu verdächtigen, und «war
auf eine gar hochsinnige Weise, bei welcher uns

unwillkürlich jener Opernreim ins Gedächtnis« trat:

Da« kann nach dem äussern Schein

Wohl «in Nebenbuhler MÜI.

Man muss doch bei jeder Sache zunächst fra-

gen, was sie will und was sie soll. Kann man
auch von einem Lustspiel verlangen, dass es zu

gleicher Zeit ein Trauerspiel sein «oll? oder von
einer geselligen Unterhaltung, dass sie wie eine

gelehrte Discussion bis auf den letzten Grand der

Erscheinungen eindringe? Es ist hier von einer

Ergöüsung durch Bravour über Bellini'ache The-
men die Rede. Soll und darf diese denn so streng

gehalten ausfallen, wie eine Toccata oder eine

Bach'sche Fuge? Es wäre lächerlich; auch thut

das kein Mensch, kann es auch nicht. Man hat

das Wort „Phantasie" im höchsten Sinne zu neh-
men Belieben getragen; ein sehr un zeitiger, höchst

unpassender Einfall. Wir wissen Alle, wie die

neueste Zeit das Wort in solchen Bravourcompo-
sitionen versteht; man hat es so weit getrieben,

dass es bis in'« Lächerliche geht, dass man eine

Einleituug von wenigen, gar nichts sagenden Tak-
ten so genannt hat, wogegen man sich freilich zu

setzen Ursache hat. So ist es aber hier nicht.

Wird nicht eine Phantasie im höchsten Sinne des

Wortes geliefert, so ist doch immerhin die Ein-
leitung eine solche, die des Namens keinesweges

unwürdig ist Iu Gegentheil, schwänge sie sich

noch höher, so würde sie gar nicht mehr «ur
Sache selbst passen. — Man hat dem jungen

Manne es sogar übel ausgelegt, dass er sich of-

fenbar bestrebt hat, seine Werke für Kenner und

29
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Nichtkenner geniessbar ZU machen. Das ist aber

in solchen Musikslücken ein Lob, kein Tadel.

Bringe es nur ein Jeder dahin, in seinen Compo-
sitionen der Unterhaltung Kenner und Nichtkenner

zufrieden zu stellen; es wird wohl das Beste sein,

was man hierin erreichen kann. Ist doch in den

Werken selbst das auf dem Titel, dem jetzigen

eingerissenen Gebrauche nach, gesetzte Wort Fan-

taisie mit Introduzione vertauscht, zum klaren Be-

weis, wie es der Verf. verstanden haben will.

Und doch Redensarten darüber, und so verwerf-

liche? Das verdienen diese Compositionen gar

nicht; sie sind in ihrer Art recht gut und em-
pfehlenswerth. Allerdings haben sie das Unglück

gehabt, zu gefallen, wenn sie gut vorgetragen

wurden: allein ein solches Unglück trüge wohl

auch mancher Andere, wenn es gerade sich er-

eignen sollte. Wir überheben uns nicht im Ge-

ringsten, wenn wir behauplen, wir kennen so gut

wie Mancher die Bache, Mozart, Beethoven, Cle-

menti, Chopin und wie sie Namen haben; wissen

auch wohl ziemlich, was ein Ideal bedeuten will:

empfehlen aber dennoch diese Bravourcompositio-

nen allen guten Pianofortespielern, die nicht in

übertriebener Einseiligkeit befangen sind, mit Ver-

gnügen, und versichern sie, dass sie sowobl für

ihren Nutzen, als auch für die Freude, die sie

Vielen mit dem Vortrage derselben bereiten wer-

den , darin gesorgt linden. Wir werden auf die

übrigen Leistungen dieses tüchtigen Pianoforte-

Virtuosen aufmerksam sein, ihm zu immer hö-

hein Bestrebungen Glück wünschend.

Lieder und Gesänge.

Sechs deutsche Lieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianof. in Musik gesetzt von

Sigism. Thalberg. n. Werk. 2. Heft. Wien,
bei P. Mechelli. Pr. i Fl. i5 Kr. C. M.

Die Gedichte sind sämmtlich von Heine und

die Compositionen sind keine Lieder, sondern Ge-
sänge, l. „Lebe wohl" ist eigen und charakteri-

stisch gehalten mit eingreifend obligater Instrumen-

talbegleitung, die jedoch keine Schwierigkeiten bie-

tet Die vielfachen Modulationen gehören hierher.

3. „Der Strom", der viel coroponirte, nicht un-

angenehm im Ganzen, in der Begleitung einfacher,

doch nicht einheitsvoll genug, ziemlich so zerris-

sen, wie der Dichter, und mit einigen übel klin-

genden Stellangen, die auch in solchen Gaben
besser zu vermeiden sind. 5. „Mitgefühl", gleich-

falls oft in Töne gebracht, gehört zu Heine'* gu-
ten Gedichten und hier auch zu den gelungenen
Compositionen. 4. „Haas und Liebe" ist nicht

dem Tonsetzer, wohl aber dem Dichter zu tadeln;

mag man es vertheidigen, wie man Lust hat, wir
singen dergleichen nicht, und das steht uns so frei,

wie Andern der Gesang , der zu nichts als zu ei-

ner kläglichen Verstimmung und zu ungerecht tri-

vialen Empfindungen verleiten kann. 5. „Die
Thräne" wird in ihrer Schwermuth mit ihren

neuen Licenzen der gern tragischen Jugend sich

Werth machen, so wie No. 6 „Traumen und Wa-,
chen", was nicht minder eine Menge Tonsetzer in

Bewegung gesetzt hat; es sind dergleichen Dinge
jetzt beliebte Verdüsterungen junger Herzen, die

sich wider alle gesunde Ansprüche des Lebens und
an'a Leben nur zu gern verkohlen und mit ihrem
Trübsinn prunken möchten. Sind auch hier ei-

nige neu gültige, darum nur noch nicht gut zu

nennende Freiheiten zu spüren, so sind diese doch
nicht dem Tonsetzer, sondern dem sprudelnden
Drange der Zeit anzurechnen, der sich, und hof-
fentlich bald, eben so gut legen wird, wie sich die

überschwengliche Verehrung der Heine'schcn Zer-
rissenheit schon gelegt hat. Im Ganzen aber ge-

hört dieser juuge Tonsetzer unter die sehr beach-

tenswerthen ; der zündende Funke fehlt nicht.

•Set As deutsche Lieder mit Begleitung des Pia-
nof. in Musik gesetzt — von M. Hauptmann.
uasles Werk. Leipzig, bei Breitkopf u. Här-
tel. Pr. >6 Gr.

Ucber den Coroponisten dieser Lieder haben
wir uns bereits öfter gern und empfehlend ausge-

sprochen; wir freuen uns, es auch diesmal aus

Ueberzeugung thuu zu können. Das erste dieser

Lieder von F. Rückert: „Komm heraus, tritt aus

dem Haus" ist so einfach und anmuthig, dass es

bald ein Lieblingslied namentlich solcher Tenoie
werden wird, deren Slimmenschönheit in den Mit-

teltönen liegt, also der allermeisten. Die zweite

Canzonelte, gedichtet von II. Heine: „Wenn ich

in Deine Augen seh'", ist gut charakteristisch ge-

halten und dabei ansprechend. No. 5 von F. Rü-
ckert: „Du siehst nicht, wer hier steht", gleich-

falls schön und für eben benannte Tenoristen be-

sonders naiv heilsam. Es dürfte leicht erwünscht
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wirken. No. 4. Morgenlied von UhUnd: „Noch
ahnt man kanm der Sonne Lichl". — Der Ge-
sang ist einfach und anziehend , doch für um min-
der als die vorigen 5 er laut etwaj Gesuchte* spü-

ren, das jedoch keinesweges wider den Charakter

des Ganzen lauft. No. 5. An den Mond v. Göthc

:

„Füllest wieder Buach und Thal". Der Com-
ponist hat die Grundempfindung des still betrach-

tenden Gesanges aus den Worten des Gedichts ge-

nommen : „Selig, wer sich vor der Welt ohne Hass

verschliesst", und hat so in diesem Sinne eine

achlichte Harmonisirung geschaffen, welche mit re-

signirter Empfindung vorgetragen, ihre Wirkung
nicht verfehlen wird. No. 6. Am Flusse: „Ver-
fliesset, vielgeliebte Lieder, zum Meere der Ver-
gessenheit" ist eben so eigentümlich als einfach.

Man sieht, dass von diesen Liedern nnd liederar-

tigen Gesangen wohl etwas erwartet werden darf;

wir machen daher Sänger, die mehr Gefühl und
Ton, als opernhaften Schall glänzender Passagen

suchen, die hier gar nicht gefunden werden und
zwar der Natur der Sache nach, darauf aufmerksam.

See?is Gesänge für eine Basastimme mit Pianof.

-

Begleiiung in Musik gesetzt von JVilh. Näser.

i8tes Werk. Leipzig, bei Breitkopf u. Härtel.

Pr. 16 Gr.

Der Componist ist der beliebte Basssänger am
Stuttgarter Theater , dessen Bruder, Aug. Ferd., als

Chordirector etc. in Weimar lebt. Der erste Ge-
sang ist eine kurze Ballade: „Herzog Ullrich von
Würtemberg in der Nebelhöhle 1 5

1
9", aus HaufPs

histor. Roman: „Schloas Lichtenstein". Der Ge-
sang ist natürlich und der Stimme angemessen, wie
alle, und wird seines Inhalts wegen am meisten

die Vaterlandsfreunde ansprechen. No. 2. „Die
Thräne", von Lynker; das zu viel beschreibende,

nicht aus ergriffener Brust vom Dichter gesungene

Lied konnte kaum zu einer tiefern Melodie begei-

stern; sie ist angemessen und wird Allen zusagen,

denen das Gedicht zusagt. No. 5. „Erinnerung an

den Bodensee", von Ritter, bringt eine Sehnsucht

nach den Alpen der Schweis, in klingender Melo-
die, wiederum dem südlichen Deutschland näher
liegend. No. 4. „Francesco's Lied", von G. Dö-
ring. Die erste Mollslrophe lässt in melodischem
Flusse gaten Ausdruck zu, den die zweite in Dur
noch erhebender in sich halte darlegen können.

Doch auch so wird der kurze Gesang den Mei-

sten wohlthun. No. 5. „L'Amor piagato (der ver-

wundete Amor)," Canzonetta. Italienisch klingend u.

verziert scherzhaft. No. 6. „Der Pilgrim", V.Schil-

ler. Die Melodie ist leicht, nach den Worten der Be-
schreibung des erzahlenden Gedichts gegriffen, nicht

nach dem Gefühle ewig ungestillter Erdensehnsucht,

in welcher das Ganze dem Dichter entströmte. Der
Componist hat in der ganzen Sammlung an einen

nicht vom Gewöhnlichen sehr entfernten, den Mei-
sten behagenden Wohlklang eines leichtmelodischen

Flusse? sich gehalten, nicht an den innern tiefen

Brunnen frisch kräftiger Empfindung, worin wir
mit ihm nicht einig sind , selbst dann nicht , wenn
sich auch Gegenden fänden, wo diese Gesänge

Lieblingslieder würden.

\. Stimmen der Elfen. Drei Duettinen für So-

pran und Alt mit Begleitung des Pianof. com-
ponirt von C. Löwe. Oistes Werk. Berlin, bei

Wagenführ. Pr. 10 gGr.

3. Der Fischer. Der Räuber. Das mutbraune
Mädchen. Drei Balladen für eine Singstimme

mit Begleit, des Pianof. comp, von C. Lowe.
43stes Werk. Ebendaselbst. Pr. 1 Thlr.

Die Waldelfen, gedichtet von Kugler sen.;

geben ein leichtes, anmuthiges Duettchen, in des-

sen Getön etwas heimlich Schattiges zu spielen

scheint. Die Blumenelfen, von demselben Dichter,

sied lauter, flatternder, etwas verdichteter oder

modischer ausgeschmückt, nur in einem einzigen

gemeinschaftlichen Tone gegen das Ende seltsam

neckend. Am schönsten singen die Thurmelfen
das Geheimniss der Liebe in einem sinnigen Ge-
dicht von L. Giesebrecht. Die Sammlung gehört

unter des Componisten anmuthigste, und wo sie

sich noch nicht Antheil gewonnen hat, da wird

sie ihn noch finden.

Die Balladen, in denen der Componist bereits

manches allgemein Anerkannte geleistet hat, ent-

halten diesmal 1) Gölhe's oft und nicht selten schön

componirlen „Fischer", welcher sich auch in die-

ser Melodie Freunde gewinnen wird, rechnen wir

diese Darstellung auch nicht unbedingt unter Lo-
we's gelungenste Compositionen dieser Art a) „Der
Räuber", von Unland, mehr eine sinnige Romanze,
gut gefasst und wirksam ausgeführt, doch etwas ge-

sucht oder in's Seltsame durch eingemischte Wen-
dungen gespielt. 5) „Das nussbraune Mädchen",

von Herder, halten wir für die schönste diese*
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Heftes. Ganz besonders got gegriffen ist die erste,

lange beibehaltene and verschieden begleitete Me-
lodie, die etwas Alles der Manier nach sehr an-

gemessen n. glücklich erneut. Die Wendung zum
Fröhlichen, ja schon die letzte Spitze und höchste

Schärfe der Versuchung ist zwar in'a Neuere ge-

spielt, doch nicht so, dass die Wendung gegen die

erste Hauptmelodie zu stark absticht. Nur einige

sonderliche Ziehungen der SchlusssyIben u. Schluss-

worle dichterischer Zeilen, die der Componist nach

unserer Ueberzeugung zu sehr hebt und daher öf-

ter, als wir wünschen, anbringt, kommen auch in

dieser Ballade vor. Solche Kleinigkeiten , die An-
dern als Eigenheiten sogar willkommen sein kön-

nen, schaden jedoch dem gut gehaltenen Ganzen

nichts weiter, als ein leichter Nadelstich, um den

sich Niemand kümmert.

Kirrhengesänge berühmter Meister aus dem l Stert

bis 1 yten Jahrhundert für Singvereine u. tum
Studium für Tonkünstler, herausgegeben von

C. F. Becker. Drittes Heft. Partitur. Dresden,

bei W. Paul. Pr. 13 Gr.

Wir haben diese neue Ausgabe alter Meister-

Werke in den Anzeigen der frühern Hefte nach

Recht und Gebühr bereits anempfohlen, was wir

hiermit wiederholen. Es ist Unrecht, wenn man
sich um dergleichen nicht bekümmert; man scha-

det sich und der Kunst mit solchen Vernachlässi-

gungen. Die Wahlen sind abermals gut und be-

lehrend für Alle, besonders für diejenigen, die

alte Werke zu sammeln nicht Gelegenheit haben.

Man erhält vierstimmige, also überall ausführbare

Sätze von Orlando di Lasso, Bernh. Morelli, Ora-

zio Benevoli und Gius. Ant. Bernabei. Möge man
sich die Sammlung zum Nutzen gereichen lassen;

sie verdient Beachtung.

Nachrichten.

Berlin, den a. Juli 1 835. Im schönen Juni

gab das Königliche Thealer nur ein Lebenszeichen

von sich, durch Wiedererweckung der ewig fri-

schen Oper Mozart's: „Cosi fan tutte'* von den

Todten. Es war die letztere, halb alte, halb neue

Bearbeitung des Gedichts unter dem Titel: „Die

gefährliche Wette" gewählt, nach welcher die bei-

den Liebhaber selbst die Prüfung ihrer Geliebten

in veränderter Gestalt decenter ausfuhren, als es

früher durch zwei abgesandte Freunde geschah.
Nun aber soll auch die Frauenwürde bewahrt blei-

ben, dadurch, dass Piordiligi und Dorabella ihre
Amanten erkennen und sich nur zum Schein nach-
giebig and zuletzt treulos stellen, um die miß-
trauenden Männer zu beschämen. So hat die Mo-
ral zwar gewonnen, aliein der Scherz wird matter

;

das Ganze ist doch nur ein heiteres Spiel frivoler

Laune. Wie könnten die beiden Mädchen sonst

wohl Despina, ihre eigne Zofe, nicht erkennen und
für den Medicus und Notar hallen? — Von dra-

matischer Wahrheit , ja nicht einmal Wahrschein-
lichkeit, kann überhaupt in der Opera buffa. keine
Rede sein ; das Undelicaleste, die Welte der Lieb-
ber mit Don Alfonso, ist ohnedies nicht zu än-
dern', ohne die ganze Handlung aufzuheben. Dar-
um bleibt das ganze Scherzspiel am besten nach
dem- italienischen Original unverändert, denn Mo-
zart's Töne entschädigen reichlich für' jede Uu-
wahrscheinlichkeit der Dichtung, und erstere kann
glücklicherweise Niemand antasten wollen. Durch
die Damen Seidler, Grünbaum und Lehmann wa-
ren die weiblichen Partien, durch die Üerren Ba-
der, Devrient und Blume die Männerrollen best-

möglich besetzt, und der lobenswerteste Eifer

beseelte die Darsteller. Die einzelnen Mitglieder

des Orchesters thaten ebenfalls das Ihre für die

präclse Ausführung der köstlichen Musik; nur ein,

von der oberen Leitung ausgehendes, feineres De-
tail, überall angemessenes Tempo und genaueres

Ensemble halle die übrigens dennoch 'gute Aus-
führung noch mehr gehoben. — Die einzige neue

Oper, welche im Königsstädter Theater gegeben
wurde, war „Die Normannen vor Paris", ein hi-

storisch lyrisches , ziemlich confuses uud langweili-

ges Drama aus dem Italienischen, mit sehr stark

instrumentirter, übrigens ganz in Rossini's Manier
gehaltener Musik von Mercadante, welche im Gan-
zen melodisch, theilweise selbst ziemlich charak-

teristisch für italienische Musik ist, doch des Rei-

zes der Neuheit, vollends der Genialität,' nach dem
Urlheil des Ref. gänzlich entbehrt. Indess ist anch
die Dichtung dem Componisten wenig günstig ge-

wesen, da sie sich zu viel mit politischen Umtrie-

ben und Verschwörungen beschäftigt, um der Spra-

che der Empfindung vorzugsweise Kaum zu geben.

Dem. Vial und Dem. Hähnel glänzen als Königin

and Oswin in dieser Oper vorzugsweise, die Er-

stere durch Volubilitft der Kehle, die Andere durch
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Tiefe dea elegischen Ausdrucks und den schönen

Klang ihrer Mitleltöne. (Jetzt iat Dem. Hähnel auf

Urlaub verreist.) Zunächst den beiden Damen steht

Hr. Fischer als Ordamant, zuweilen nur etwas zu

rauh und kräftig den Anführer der Normannen
bezeichnend. Der Tenor, wie die säm ml liehen

übrigen Rollen sind sehr schwach, kaum erträglich

besetzt. Weshalb sorgt die Directum nicht für

einen tüchtigen Tenoristen, da jetzt rollend* Hr.

Holzmiller auf Urlaub abwesend ist? Hr. Grei-

ner thut Alles, was in seinen Kräften ist; erste

Tenor-Partieen sollte man diesem höchst brauch-

baren dramatischen zweiten Sänger indess doch

nicht zumuthen. Die Chöre und Orchesterbeglei-

ung zeigten sorgfaltige Einübung und erfreuten

durch ein präcises Ensemble, ohne dass der Tact-

atock störend mitwirkt. Die Direction des Hrn.

KM. Gläser verdient in dieser Hinsicht alle« Lob;

nur wünschten wir öfter in dem Grade das Piano

im Orchester beobachtet, wie die Stärke hervor-

tritt. Ausgezeichnet in Hinsicht der dramatischen

Wirkung ist die grosse Scene der Bertha im zwei-

ten Act mit Ordamant. Ungeachtet des ernsten,

einförmigen Sujel's fand die Oper, dci Leistung

der drei Hauptpersonen wegen , dennoch günstigere

Aufnahme, als Donizetti's Fausta.

Bei dieser nahen Veranlassung erwähnen wir

ein ziemlich unwahrscheinliches Gerücht: dass die

berühmte Malibran für Rechnung der Königsstäd-

tischen Theaterdirection nächsten Herbst in italie-

nischen Opern auf der Königlichen Opernbühne
auftreten solle. (?)

Nachdem Mad. Spizeder ihre Gastrollen auf

der letzteren als Rosine und Louise von Schlingen

schnell beendet, obgleich die Musikfreunde sie gern

öfter gesehen und gehört hätten, ist Dem. Ma-
schinka Schneider, *Königl. Sächs. Hofsängerin, als

Desdemona in Rossini 's Otello, Rosine im Barbier

von Sevilla, ZerUne in Fra Diavolo, schöne Mül-
lerin in Paesiello's hier über die Hälfte verkürz-

ter, zum Possenspiel zugestutzter Oper, Annchen
im Freischütz und Hannchen im reisenden Studenten

mit Beifall aufgetreten, ohne eben besonders leb-

hafte Theilnahme zu erregen. Am wenigsten hält

Ref. die Individualität dieser in italienischer Ge-
sangmanier gebildeten jnngen Künstlerin für tra-

gische Opernrollen geeignet, da eine gewisse Gleich-

förmigkeit und Ruhe dem Ausdruck tiefen Schmer-
zes nicht angemessen erscheint und den Zuhörer

nicht erwärmt. In der Technik de« Gezange« zeigt

dagegen Dem. S. eine gründliche Methode nnd flei*i

•ige Ausbildung ihre« vorzüglichen .musikalischen

Talent« und ihrer, in einigen Mittellönen, auch in

der Höhe, z.B. dein 3gestrichenen o, ziemlich wohl-
klingenden, sehr rein intonirten, wenn gleich nicht

besonder« starken Sopransümme. Einige Töne der

^gestrichenen Octave klingen jedoch etwa« scharf.

Das Portament, die Tonbildnng u. die Coloraturen

aind lobenawerth. Im Spiel, scheint Dem. Schnei-

der von dem nahen Vorbilde der Mad. SchrÖder-

Devrient «ich Manche« angenommen za haben, waa

in den Bewegungen aich nur noch mehr nach ih-

rer Persönlichkeit modificiren müsste. Hr. Bader

lies« un« in der ihm bequem liegenden Partie dea

Otello noch die ungeschwächte Kraft «einer Stim-

me hören, und stellte den eifertüchtig wnthenden
Mohren mit aüdlicher Gluth de« Gefühls, voll

dramatischer Wahrheit dar. Hr. Haramermeiater

aang den Jago mit starkem Autdruck, Hr. Devrient

den Brabantio tlatt de« beurlaubten Hrn. Zachieache.

Wir wünschen sehr, data dieaer musikalisch ge-

bildete, tüchtige Rassist der Königl. Bühne erhal-

ten bleiben könnte. Ein Gerücht gibt denselben

ab auf Lebenszeit bei dem Herzogl. Hoftheater zu

Braunschweig engagirt an. Auch Hr. Hammer-
meisler, heisst es, wird die K. Bühne verlassen.

In die Stelle dea von der K. Bühne gänzlich ab-

gegangenen Tenoristen Hoffmann ist der bei Ihnen

mit Recht beliebte Sänger Eichberger engagirt, und

wird bald hier erwartet. Auf der Königsstädter

Bühne gastirt gegenwärtig der Königl. Baiersche

Hofsanger, Hr. Bayer au« München, mit Beifall.

Derselbe ist bereit« als Graf Almaviva in Rössi-

ngs „Barbier", (wie oft muss diese Opel doch zu

Debüt-Bollen dienen?) Fra Diavolo und George

Brown in der weissen Dame aufgetreten. — Auf
der Königl. Opernbühne wird zunächst Auber's

Cheval de bronze (das eherne Ross) nach der Ue-
bersetzung des Freiherrn von Lichtenstein, wie e«

heisst, auch Cherubini's Lodoiska neu einstudirt

gegeben werden. — Eine bedeutende Erscheinung

in der musikalischen Literatur ist die von der T.
Trautwein'schen Musikalien-Handlung angekündigte

Herausgabe der Partitur von des Fürsten Anton Ka-

il zi will Com position zu Goethe'« Faust in q5 Musik-

Nu in mein, ausser der Einleitung, mit Benutzung

der Motive au« einer Mozart'schen Fuge, wa« übri-

gen« «chon bekannt gemacht wurde.

Ein neue«, zweckgemässes Arrangement der

ersten Beethovenschen Symphonie inCdur für da«
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Pianoforte zu vier Händen von C. Klage iat hier

kürzlich erschienen, da« seiner Vollständigkeit und

Spielbarkeit wegen den Verehrern Beethoven'« und

allen geübten Klavierapieiern be«ten« empfohlen

werden kann. — Am l. Juli c. ward von den

HH. Julius Schneider u. Kammermus. Fr. Belcke

eine geistliche Musik-Aufführung in der Friedrich-

Werder'schen Kirche, zum Besten des Vereins zur

Beförderung des Schulbesuchs armer Kinder, ver-

anstaltet, welche im Ganzen wohl gewählt und

gelungen erschien, wenn gleich eine gewisse Ein-

förmigkeit solcher Musiken kaum zu vermeiden und

es daher nur rathsam ist, solche möglichst kurz

zu halten. Der erste Theil bestand aus einer Or-

gelfuge von dem pensionirten Königl. Sänger Stü-

mer, einer Cantate von Julius Schneider, dem Cho-

ral: „Wer nur den lieben Gott lässt walten" mit

Variationen für Bassposaune und Orgel von A. W.
Bach , einer Alt-Arie aus B. Klein'« Oratorium

David, von Dem. Lehmann gesungen, und dem,

bereit« in Potsdam kürzlich aufgeführten XXIII.

Psalm für Männerstimmen von Jul. Schneider. Der

zweite Theil enthielt ein Sanctus und Benedictus

au« einer Messe von Friedrich Schneider, den be-

kannten Choral : „Jesus meine Zuversicht" mit Va-

riationen für Bassposaune u. Orgel v. Jul. Schnei-

der , von den beiden Unternehmern der Musikauf-

führung vorzüglich ausgeführt, ein kräftiges Te
Deum für Männerstimmen von B. Klein, eine

Bass-Arie mit Choral von Jul. Schneider, v. Hrn.

Hammermeister gesungen, und endlich eine Pfingat-

Motette von demselben Componisten. Der löbliche

Zweck der Unternehmung wurde durch zahlreiche

Theilnahme erreicht, und auch von Seiten der Kunst

Ehrenwerthea geleistet In der eleganten Kirche,

welche, ihrer äussern gothischen Form ungeachtet,

im Innern doch sehr zierlich ausgeschmückt und

modern erscheint, nahmen «ich sowohl die Sing-

«timmen, als die, nicht besonders starke, doch

wohlklingende Orgel, und der schöne Posaunenton

des Hrn. Belcke in den gefüllten Räumen sehr gut

aus. — Bei der Königastädter Bühne (welche dem
Gerücht naoh zum zweiten Königlichen Theater er-

hoben werden zoll) iat die Sängerin Dem. Livia

Gerhard engagirt und wird nächatens als Giulietta

in Bellini's Montecchi e Capuleti, Dem. Vial als

Romeo u. Hr. Bayer als Tebaldo debütiren. Auch
eine Dem. Muzarelli aus Wien wird in komischen

Opern Gastrollen geben. Es ist nicht zu läugnen,

das« die Direclion dieser Bühne, dem Zeitgeschmack

nachgebend , für möglichsten Wechsel der Daratcl-

lungen und Personen sorgt. Von höherm Kunst-
gewinn kann hier natürlich weniger die Rede sein

;

doch wird in »einer Art viel Löbliche« geleistet.

Mannheim, im Jnh". Daa Bemerkenawertheate
un?ers Musikwesens seit dem letzten Berichte war
Folgendea: Bernhard Romberg gab una wieder, wie
vor 1 5 Jahren, Gelegenheit, aeine auaaerordentliche

Meisterschaft zu bewundern. Dieser Künstler' altert

nicht. Der Mann von 65 Jahren leistet Eratau-

nenswertht-s mit einer Leichtigkeit uud Sicherheit,

dabei mit so heiterm Humor, dass das Spiel ihn zu

verjüngen scheint. Trotz der für uns hohen Ein-
trittspreise war doch der Saal durchaus besetzt und
der Beifall ausserordentlich. Sollte dies für unsere

Gegend Rorabergs Schwanengesang noch nicht ge-
weaen sein, so kann sich der hochgeehrte Künstler

überzeugt halten, daas «eine Rückkehr uns ein Fest-

tag sein wird.

Kurz vor diesem Concerte waren die 3 letz-

ten musikal. Akademieen vom zweiten Abonnement
beschlossen worden, wenn auch etwas weniger be-
sucht, al« die 5 ersten , doch von einem auserle-

senen Publikum von mehren xoo Personen. Im
Ganzen waren sie heiterer, als die ersten, aber

auch im Gesänge nicht so grossartig. Die Instru-

mentalmusik waltete vor und feierte Siege. Beet-

hoven'« Eroica und die Symphonie aus D waren
so vortrefflich cinstudirt und wurden so herrlich aus-

geführt, als Lachner's dritte Symphonie. Seit Lach-
ner's Directorium scheint unser Publikum eine be-
sondere Neigung für Symphonieen bekommen zu

haben, denn die Eroica und die 5te von Lachner,

der wir noch den Vorzug vor seiner ersten zuge-

stehen müssen, wurden kurz darauf im Theater
auf Verlangen wiederholt. Ouvertüre von Beet-

hoven, Op. ia4, zu Teil von Rossini, zur Medea
I von Cherubini, zur Olympia von Sponl(ni und die

Jagd-Ouvert. von Mehul, vortrefflich gegeben. Eine
neue Ouvertüre vom Hofkapellmeister Slrauss zu

Carlsruhe, zu dessen Oper „Zelide", iat ein sehr

gearbeitetes, aber in der Instrumentation überkün-
atellea Werk, daa bei gröaserer Einfachheit mehr
wirken würde. Mad. Pirscher sang in diesen drei

Akademieen 5mal mit grossem Beifall. Diese Frau
i«t bei ihrem «chonen Talente und ihrer herrlichen

Stimme ein Muster von Gefälligkeit und Beschei-

denheit, was wir auch von unaerm ersten Tenori-
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sten Dies zu rühmen haben, der diese Concerte oft

mit «einem Gesänge verschönt. Unser Violoncel-

list der Kapelle, Hr. Eichhorn, erhielt in einem
Capriccio von B. Romberg seine« tüchtigen Spie-

les wegen so vielen Beifall, als unser Maas, des-

sen Fertigkeit und besonders schöner und zarter

Ton uns in einem trefflichen Oboen-Concertino von .

Lindpaintner erfreute. Unser erster Violoncellist,

Hr. Heinefetter, empfahl sich dieses Jahr durch

den lieblichen Vortrag einer Schweizerscene von

Paunv auf das Vorteilhafteste. Und gelingt es

diesem Künstler, in den Passagen noch mehr Kraft

au entwickeln, so ist sein Spiel vollendet zu nennen.

Von fremden Künstlern spielten dieses Früh-
jahr hier: Hr. Reiter, ein brauchbarer Violinist

aus dem Würzburger Institute, dessen Leitung er

vorstand; Hr. Springer, Clarineltist aus Stuttgart,

der viel Fertigkeit und ein geregeltes Spiel, allein

im Forte einen harten Ton besitzt; ein blinder Flö-

tenspieler, Hr. Gorenflo aus Bruchsal (?), welcher

höherer Ausbildung entgegengeht. In den Opern
gastirte Hr. Bcrthold vom Leipziger Theater und

gefiel als Bartolo und im Liebestrank am meisten.

Als Leporello fand man seine Stimme zu schwach,

doch zeigte er sich als routinirtcr Sa'nger u. Schau-

spieler. Man spricht von seinem Engagement.

Von neuen Opern hörten wir seit der Nor-
ma nichts. Das Publikum fängt an, öffentlich dar-

über zu klagen. Es ist wahr, seit Jahren werden,

ausser Bellini's Norma und der Fremden , nur 6

bis 10 hinlänglich gekannte Opern wiederholt. Die

Schuld mag jedoch nicht sowohl an der Directum,

als an den Verhältnissen liegen. Lange entbehrten

wir einen eisten Bass und einen Bufl'o; erst seit

Kurzem besitzen wir durch Laehner'a Thätigkeit

eine Soubrette an Dem. Löwe, welche für dieses

Fach herangebildet wird. Uebrigens gehen die ge-

gebenen Opern in- musikalischer Hinsicht muster-

haft und sind ganz dazu geeignet, dem hiesigen

Theater einen Ruf zu verschallen, wie ihn in der

Regel nur Hofbühnen erstell Ranges besitzen kön-

nen. Mit dem vorhandenen Personale wird das

Mögliche geleistet. Bei voller Besetzung werden
also die Klagen schwinden. W ünschenswerlh wäre
es, dass man den heissesten Monat des Sommers
allen Sängern und Schauspielern zugleich Urlaub

geben und das Theater schliesscn möchte, damit

man die übrigen n Monate des Jahres mit ver-

einten Kräften wirken könule.

Im vorigm Berichte haben wir um der Ge-

rechtigkeit willen eines SchreibfeJncrs zu gedenken
oder eines Lesefehlers in eiuem wahrscheinlich un-
deutlich zusammengeflossenen Worte. Das Quar-
tett der Gebrüder Moralt aus München erhielt nicht

wenig, sondern viel Beifall. Wir hoffen auf bal-

dige interessante Neuigkeiten. ,

Dresden. Am 5. Juli hörten wir hier im
Theater des Linke'schen Bades die Herren Gebr.
A. u. F. Slahlknecht aus Berlin . ein Duo für Vio-
line uud Violoncelle von Bohrer, und noch eine

Piece eigener Composition , von welcher jedoch

die Einleitung von Spohr war, vortragen. Ihre

Leitungen sind zwar ganz brav; um aber an gros-

sem Oi ten damit efTectuiren zu wollen , bedürfen

sie noch höherer Ausbildung. Möge diese wohl-
gemeinte Aeusserung sie zu dem Entschh.'ss fuhren,

noch mehrere Jahre recht wacker und' anhaltend

zu studiren, man wird sich alsdann ihrer Fort-

schritte freuen und ihnen dazu Glück wünschen.

Mancherlei.
Nachrichten über die Nachrichten aus Coburg

in No. 5 dieses Jahrganges. So heisst ein gehar-

nischter Aufsatz, den wir drucken lassen sollen.—
Fast in allen Städten gibt es mehre musikai. Par-
teien, die einander das Leben schwer und uns

manche Nolh machen, die Niemand sieht. Wo
irgend etwas zu verbessern oder zu berichtigen ist,

geschieht es stets nach Recht und Billigkeit, nur
nicht so lang und beredt, als es oft Partei und
Gegenpartei übertreibend verlangen; das nützt nicht,

in jenen Nachrichten wird Hr. Lübcke Kapell-

meister genannt; er ist Musikdirector, maasst sich

selbst auch keines andern Titels an. Unrecht ist

es aber, dass der wahre Kapcllm. Hr. Lorenz
Schneider, welcher 4o J. seines Lebens der Co-
burger Kapelle weihete, nicht erwähnt wurde, wel-
cher 1800 diese Kapelle formell einrichtete und
noch jetzt bei Hofconcerten dürigii t. Hr. Kapelim.

Lorenz Schneider gab Kirchcumusikfeste, dir er nU
historische Concerte bereits 1827 wichtig macheu
wollte. Es heisst in der Ankündigung v. 5. Sept.

1827: „Eine Auswahl dessen, was seit 5oo Jahren

in der Tonsetz- und Vortragskunst Vorzügliches ge-

leistet worden ist, als: Sla bat maier vou Paleslrina:

Sanctus vou Seb.;Bach ; ein Chor aus Handels Mes-
sias; ein Theil aus Mozail's Requiem; ein Echo-
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cbor ron Laar. Schneider, und Theile von meh-
ren Instrumental-Doppelcoocerten werden den Ken-

nern und Freuaden der Musik genussrelcho Stun-

den gewähren.** Der Ertrag war «um Betten dea

Auguslenstifie«; die Ausführung wurde gerühmt.

Seit 1839— i854 sind von. ihm noch 4 Kirchen-

musikfeste veranstaltet und dirigirt worden ; die Zahl

der wirkenden Künstler belicf sich gewöhnlich auf

a5o bis 5oo. — Der Ref. jener Nachrichten in

No. 5 will «u Musikfesten gante grosse Werkt) ge-

wählt wissen. Die Meinungen sind also hierin und

in manchem Andern verschieden. — Auch wer-

den die Aufführungen der Symphonieen unter den

Herren Musikdirectoren Stolzer oder Jacobi ver-

theidigt. In den Opern hat man sich nach dem
Hofe zu richten; das dortige Publikum fiudet an

Werken, wie die Entführung aus dem Serail, die

Schweizer familie, das unterbrochene Opferfest elc.

grosses Wohlgefallen. — Ein bürgerlicher Sing-

verein wurde von dem Candidaten Hrn. Hessel-

bach gestiftet, der sich wahrscheinlich jetzt auf-

gelöst hat; ein Singverein der Gymnasiasten, ge-

stiftet und geleilet v. Hrn. Kapellm. L. Schneider,

besteht noch und wird gerühmt. — So viel ist

um der Gerechtigkeit und Genauigkeit willen zur

Ergänzung und Berichtigung jener nicht ganz un-

wirksamen Nachrichten in No. 5, die man damit

vergleichen mag, nothwendig; mehr nicht.

Ueber das 8te Elb-Musikfest in Dessau ist

ein Gedenkbuch gedruckt worden unter dem Titel 1

„Erinnerung an das achte Elb-Musikfest zu Dessau

den 11., 13. u. i5. Juni 1 855. (4.)" Es enthält

5 Bilder der Hauptoite der Musikaufführungeu

:

die St. Johannis-Kirche, das Hoflheater und das

Orangeriehaus; einen Nachruf im Namen des Ver- l

waltungsVorstandes ; die Aueeigen der Musikauffüh-

rungen; die Festgedichte; einen Tagesverlauf und

das Verzeichnis« des Gesang- u. Orcheslerpersonals

(aa Seiten). Die Zahl der thätigen Mitglieder 5 a 5.

Kurze AnzBIOBN.

1. TVoi« Nocturne« pour le Pianof. compoeie —
par G. C. Kulenkamp. Oeuv. 4s. Braunschw.,

bei G. M. Meyer jun. Pr. 16 Gr.

3. Rondo expreerif pour le Piano/. Von dem$.

Oeuv. 45. Ebendaselbst. Pr. 16 Gr.

Die Nocturnen sind sehr melodiös, nicht zu

schwierig für massige Spieler, die sie dankbar fin-

den werden, sobald sie mit dem Ausdrucke sie

vortragen, der gleichfalls nicht schwer zu fassen

und wiederzugeben isL In der Manier möchten
wir die erste Nummer, des zweiten Satzes (Poco
vivace) wegen, mit der wohlgefälligen Dusseks
vergleichen. Sie wird ansprechen, wie No. a,
die trotz der reichen Modulationen einen sehr an-
muthigen Charakter behauptet. Die dritte ist in
Erfindung gewöhnlicher, was das Walzerähnliche
bei allen ZwischenWendungen stets mit sich bringt,

was jedoch Vielen gerade deshalb um so will-

kommener ist.

In No. 3 leitet der Introductionssatz wie mit
einem Recilalive recht schön das freundliche Rondo
ein, dessen nahe liegendes Haupllhema durch ent-

ferntere Nebensätze gleich anfangs gehoben wird.

Bald, werden mancherlei Bravouren eingewebt, da-

zwischen die Grundmelodie auf vielfache Weise
weiter ausgesponnen, worauf die Bravouren anhal-

tender und rauschender werden. Dabei ändern
sich die Vorzeichnungen zwar hinlänglich, aber

nicht zu bunt. Im Ganzen ist es hier auf ein

Zeigen erlangter Fertigkeiten, die jedoch nicht von
der schwierigen Art sind, abgesehen. Es ist ein

gefälliges Bravour -Rondo für fertige Spieler, et-

was im nenen Zuschnitt.

Thtmc original avec Introduction, Variation* et

Finale pour le Pianof. et Violoncelle (off Vio-
lon) concertam composiet — par G. C. Ku-
lenkamp. Oeuv. 4o. Leipzig, che« Breitkopf

et Härtel. Pr. 1 Thlr. 4 Gr.

Die neueste unter den im Druck erschienenen

Coropositioneu dieses immer aufstrebenden Künst-

lers, die wir zugleich unter die gelungensten zäh-

len, so weit wir seine Werke kennen. Sie ist

vortheilhaft für beide Instrumente gearbeitet, un-

terhaltend, lebhaft und brillant, so dass sich beide

Spieler mit Beifall und zum Gefallen eines öffent-

lichen und häuslichen geselligen Zirkels damit hö-

ren lassen können, ohue dass die Schwierigkeiten

zu den grössten, noch weniger su den für Wag-
nisse berechneten gehörten. Alles darin ist wirk-

sam durch ciue natürliche Frische nicht unerhör-

ter, aber gesund und ansprechend verbundener

Salze, wie sie eine volle, aber nicht überladene

Brarour hervorzubringen pflegt. Wir empfehlen
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daher die«» Heft ganz besonders, der Durchsicht

and dem Eindrucke nach, den e« auf una und

Andere bei praktischer Ausführung hervorbrachte.

Es halt sich in der Weise, die doch am Ende bei

Weitem der Mehrzahl zusagt, worauf bei solchen

Erzeugnissen immerhin etwas aukommt, man stelle

sich, wio man wolle.

Anleitung, die Orgel nach SlÖssen correct

gleichschwebend tu stimmen.

Von Heior. Scheibler.

Vorbemerkung der Redaction.

Der Hr. Verf. de» folgenden Auftautet hatte teilte wich-

tigen Untenuchungen für die Vertammlung der teutteheu Na-

Uirfortcher , welche tich vorigen Herbtt in Stuttgart einfand,

drnckeu latten. Dat Game erfreute tith der lebhaftesten An-

erkennung unterer autgeteichnettten Akuttiker. Der Buch-

drucker brachte awar Hie kleine, «her an tich bedeutende

Schrift in daa gröaaere Publikum, dat wir auch davon benach-

richtigten. Man yergl. S. 83o det vorigen Jahrgangea. Theilt

itt et aber daa Schicktal ao weniger Blätter , datt tie nicht

gehörig und teilen in die rechten Hände »erbreitet werden

;

theilt hat iber euch der Hr. Verf. Allet noch wiederholt »o

orwogen und vervollkommnet , nm to einfach und sicher alt

möglich aum Ziele au gelangen, datt wir nach dem eifrigtten

Wunsche det geehrten Kunttfreundea durch Mittheilung die-

aet Auftauet der Kumt telbtt einen Diemt n thun vertichert

tlnd. Data übrigem, tolche Begebungen nicht auf flüchtige!

Vergnügen einer leichten Unterhaltungtlektüre . aondern auf

dauernde Erhaltung ihret Werthet und auf Studium Ampruch

machen , itt einleuchtend. Die Sache itt aber dafür auch von

wetentlichem Nutaen, «ua dem tautendfache Vergnügungen

höherer Art, ja Belebung und Erhobung der Andacht von

aelbtt, nicht blot für die Gegenwart, tondern und noch nehr

»uch für die Zukunft, hervorgehen. Mögen daher diejenigen,

welche die Sache angeht, tie nach Vcrdiemt und Würdigkeit

gebührend beachten. Die Rechnungtbeweite haben wir vor

der Hand, nm nicht tu viel zu verlangen, da tie dem Verfah-

ren telbtt nicht unumgäoglieh nöthig tind, lurückgelatten.

Die Unmöglichkeit, einen Ton nach einer ändert klingen-

den, nm eine unbekannte Grötte unrein, durch awölf Stufen,

jede von der vorhergehenden, abtuleiten und richtig «u bleiben,

ht längat anerkannt! um ao mehr, da ea noch nie gelungen itt,

den Unitono 1 amal vom vorhergehenden Ton abauleiten u. rein

au bleiben. Doch itt letsteret eine kleine Kuntt gegen jenet.

Nach der folgenden Anleitung wird man ohne Zuthun det

mutikalitchen Gehört, blot durch Hülfe cinea richtigen Melro-

noma und der darnach au iShlenden Stötae oder Schwebungen,

eine erwiesen* total gleichtehwebende Temperatur erlangen, die

nur dann bei f$ und g|| um Vibraüon 0,07 und 0,06 nur

richtig wäre, wenn man daa tiefe Tariaer, oder daa höchtte

Deotacbe a cum Grunde legte, »tatt einea mittleren, f. B. dea

Wiener a.~

Ein richügea Metronom muee in der Minute to viel«

Schwingungen machen , ala die darauf bemerkten Zahlen beea-

gen. Man mutt daa Gewicht aber unter die Zahlen bringen.

Da, wo die Slöt.-.e nicht irlineU auf einander folgen, s. E.

C, D, G^, kann man leicht glauben, a Stötae au höre«, wo

nur ein-r itt. Bei aolchen Stötten tcheint der Augenblick

der gröttten Schwäche der Tonwellen dem Ungeübten gleich

au tein mit dem der gröttten Stärke. Man karik, wenn man

ungewiat iat , eich dadurch aicher atellen, daaa man die Stötte

auerat ichut-ller macht, bit der Zweifel gehoben itt, und tie

dann vermindert, bia aie recht aind.

Damit diejenigen, welrhen ea nur praktiach um't Stimmen

au thun itt, nicht nöthig haben, tich um die Rechntingen au

bekümmern , gebe ich die Vortchrift auertt ohne Beweise, und

diete können folgen, aobald et verlangt wird.

Bei dieten Berechnungen itt auch immer diejenige mit

fortgeführt, welche die Fehler «eigt, welche entatehen wür-

den, wenn man ein um c* 8 Vibrationen su hohee oder au tie-

fet a nähme, und dennoch genau dietelben Pcndelsummeru

belolgte, welche für ein a von 878$ Vibrationen gegeben tind.

Di: Differenz- Rechnungen tind diejenigen der Coloune, über

welcher Vibration 870 ateht.
I

Vorläufige oder Hälfstöne.

Nicht olle Töne bei meiner Stimmongaweite aind in der

Scala brauchbar. Man mutt dethalb einige auf einem beion-

dern Regitter tümmen, diea Rcgitter nenne ich HulfsregUter,

und die darauf geaümmtcn Töne Hülfetbn*. Ea aind diea

Hülfa-a, i.tet und atea HÜlft-d, (nämlich £ und i) und

Hülft-e. —
Wenn man daa Regitter Principal 4 Futa aum Bilfi-,

und Principal 8 Futa zum Normal-Regiiter nimmt, ao kann

man die Töne von gleicher Höhe und gleicher Natur haben,

waa aehr nöthig iat.

5. 1. a.

Um den Ton der a- Gabel total genau auf dem Inttru-

mente naebzuttimmen (w*a nach dem Ohr lehr leiten gelingt),

tlin-.me man auf dem Hulferegitler ein «, weichet to viel zu

tief hl, datt et mit der Gabel 4 Stötae bei Pendel Co, und

awar anhaltend macht, diea gibt daa Hiilf$-a.

Nimmt man nun auf dem Normal-Regiater ein wel-

che! wiederum gegen dat Hülft-e to viel tu hoch itt, daaa ea

4 Stötte bei No. 60 damit macht, ao hat man dat a der Ga-

bel gana genau. — (Wenn man daa • der Gabel dem mutika-

litchen Ohr nach überträgt, to wird man aelten ea to erreichen,

daat ea mit dem Hülfe- a 4 Stöaee bei Pendel 60 macht;—
alao teilen genau.)

(Statt die 4 Stötte auf jeden Pendeltchleg durch 1,3, 5, 4.

1, a, 3, 4. au zählen, zähle man 1, a, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ;
dann

wein man mit vertchlotaeneu Augen, wo der Pendel beim Wie-

deröffnen »ein muaa , welchea aur Genauigkeit aehr hilft. So

-zähle man ebenfalla atttt t, 3, 1, a : t, a, 3, 4, u. etatt 1, a, 3,

1, a, 3: I, a, 3, 4, 5, 6.)

J. I. b.

Die Octaven a und , müaien auf dem Normalregitter ao

gettimmt werden, daaa tie auent weniger, dann aber eben-

falla 4 Stöeae mit daaa Hülfi-f machen.
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f. i.

Nach der «-Gabel oder dem Normal - * «Limine man auf
dem Hülfereguter die niedersteigende Quinte d JO lange tiefer,

bi* «Je damit 4 Stösse bei Pendel 6o macht.
"
Dies * ist dai

erwähnte HaUi-d. (. „acht damit dieselben Stöwe'wie • u.

ebenfalls.) . ,

^ §. a. b.

Dana stimm« man dieOctar« tob demHülf*-d nach oben
und erhöhe «e, bü sie mit der ersten einen Stoie auf No. 8o
macht. Die« bringt Hülfs- d oder ates Hülfs- d herror. (Daa-

selbe macht mit dem Normal-« 4 Stesse bei Pendel Co.)

§. a. c
Nach a mache man die anfeteigende Quinte e (0 viel n

tief, daaa beide Töne 4 Stösse bei Pendel 6o machen. Diea

giebt da« Half«-«

3.

Man mache nun noch auf demNormalregiater die vom ersten

Hülfs-
<J

niedersteigende Quinte g, zuirtt rein, dann erhöhe

man sie, bi« beide «Mammen 4 Stösse bei Pendel 5 9 . 9

Stimmung des Normal-Jiegütere.

ist bereits angegeben. §, i. b.

b. Man «timme es als reine Ten major vom Hülfs-

d

Stösie, und dann noch so viel tiefer , das« es mit dem
aten Hülfs- d 4 Stösse bei No. 78. 7* nascht.

h. Man stimme es aU niedersteigende Quart vom Hülfs-e ohne

Stösse, und dann *o viel höher, dass beide Töne 4 Stösse

bei Pendel 5G. 6 machen.

«. Wenn es als aufsteigende Quart von 9 J. 3 ohne Stösse damit

ist, erhöhe man es bis au 1 Stoss. Pend. 63. 1.

e|| Nachdem es mit a ohne Stösse ist, erhöhe man e«, bis e*

mit der Doppel-Octavc • , 4 Stösie bei P. 64. 4 macht.

d. Mus« höher «ein als Hülfs-d, §. 3. a, und damit 3 Stösse

auf a Schwingungen von No. 66. 6 machen.

d
Jf

Nachdem es keine Stösse mit b mehr macht, erhöhe man

es bis su 1 Stoss. P. No. 63. 1.

e. Mus» höher «ein als Hülfs-e, j. 3. c, und damit swei Stösse

bei a Bewegungen von No. 65. i5 machen.—
f. Nachdem es mit * ohne Stösse ist, bringe man es durch

Erhöhen an 1 Stoss No. 70. 6 oder 1 nachdem es mit b,

ohne Stösse ist, mache man es tiefer, bi« beide 1 Stoes

auf a Schlügen von No.g4. 4.

f ä Es mus» *uer*t ohne Stesse mit c n sein und dann auf 1

Stoss Pend. 75 damit gebracht werden* —
g. Man mache die reine Quart von d und erhöhe sie, bis beide

Töne «usammen 1 Stoss bei No. 79.66 machen.

g ti Die reine Quint« von « ff laase man herunter bis su 1 Sto««.

Pendel 56. 36.

a ist f. 1. a. angegeben.

Ea iit oben immer verlangt , dase der su stimmende Ton

snerst ohne Stö*se mit dem andern aei Die« ist aöthig, da-

mit man nicht durch Erhöhen oder Ablassen einen Ton xum

bringe, der umgekehrt dahin hatte mü««en gebracht

Da« NUktttotun braucht nicht streng genommen su
werden, «ondera nur ohngeführ, daa Stossen aber selbst mua«
genau gesucht werden, denn davon hängt die Genauigkeit alleinab.

Je langer man die Töne mit einander stossen lässt je

genauer findet man die richtigen Pendelgrade.

Die nunmehr folgenden Scalen und Berechnungen sind in
Pendelgraden ausgeführt, da man die Differenzen durch Pen-
delgrade findet und nun wohl nicht nöthig hat, die Vibratio-
nen umsurechaen.

Jebrigen« sind 4 Stö««e, 8 Vibrationen n. Pendel No. 60
synonym, also 1 Vibr.= 7$ Pendelgrad su rechnen, weil dio
Scala und • to ermittelt «iud. Hätte ich bei derea Ermittelung
einen Stoss auf Pendel 60 sshlen woliea, so hätte mein Ton-
me»ser 4mal so viele Töne nöthig gehabt, also ao8 statt 5a ,

und die Pendelgrade von wären a636o.

Die beiden Scalen in Pendelgraden su 4 Stötten.

Zu 678} F,br. Zu 870 Fibr.

b
h
e

mathematisch.

Hülf«- d.

d..

ff

Hülf»-e

mathematisch e ..

a Doppeloctare.

8 i- 3

ate« Hülf«-d ..

3i 9 5

34go
36g8
Seil 8

4t 18

4i5t
43 7 3

43 9 3

43 98

465 9

4g ia

494a
4 936

6a3o

5ä4i
587»
6320
65go
ifi4 7
3 9 35

8766

93
5i

45

7*
44
33

53
So
83

5o
5o

9 3

48
5o

o3
i4

5o

5a

67

3s6a
3456
366a
3tt 79
4o 7 8

4i 10

433o
435o
4354
46i3
4863

48g3
4883

5178
5486
68i3
6i58
65a5
i63i

3906

5o

*9
öS
80
iS

9

9»
86

75

75
34

89
85
ia

78

a5
56

Anzeige
von

Verlags - Eigenthum.
Gio. Ricordi, MusikVerleger in M a i 1 a n d , seigt hier-

mit an , dass er das ausschliessliche Eigeathumsrecht fol-

gender neuen Werke «a sich gekauft hat.

Ricci, Mr. di, Chalumeaux. Oper« buffe.

— II Colonnello. Id.

Rajmondi, I Parenti ridicoli. Id.

Schob erlechner, Introd. e Varias. brill. per Pianoforte.

aopra un tema di Bellini. Op. 6 1

.

Leideadorf, Varias. per Pfte «opra uo Duetto dell' Opera

i Puritani di Belliai.

(Hieran da* I n teiligen s -BI» 1 1 No. VIII.)

Leipzig, bei Breitköpf und Härtel. Redigirt von G. IV. lUk unter »einer Verantworüichkeit.
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INTELLIGENZ-BLATT

zur allgemeinen musikalischen Zeitung,

Juli. iST? VIIL 1835.

Gesuch,

nicht weit von St. Petersburg, wird von einem Musikver-

•ine ein geübter Violoncellepieler gesucht. Wer hierauf re-

flectirt und genügende Beweite seines Talentes beibringen

kann, ao wie aum uten Septbr. d. J. die Stelle anzutreten

im Sunde ist, beliebe aich in portofreien Briefen an die

Expedition dea unparlheiiachen Correapondcnten in Hamburg

zu wenden , um die nähern Bedingungen darüber iu erfahren.

Anseigen.
Anzeige für die Herren Kirchen-Musikdirecluren

im protestantischen Deutschland.

Während Fluthen von Compositionen aller Art den

Markt dei Muaikalienhaodcla überschwemmen und oft nur

scheinbar iu Spottpreisen sieh dem gesättigten Publikum an-

bieten, wird die Kirchenmusik, gewiss nicht der unwich-

tigste Theil der musikal. Literatur, auf demselben fast gani

vermint, weil sie sich mit dem geräuschvollen Treiben un-

ser* Zeilgeistes nicht recht befreunden kann. Durch diesen

Mangel kommen nun gewiss viele Kirchenmusik -Directoreu

bei der Wahl der Mu.ikstiicke für den öffentlichen Gottes-

dienst nicht selten in Verlegenheit ; und darum dürfte es für

Jeden, der Beruf daiu in sich fühlt, als heilige Pflicht er-

achtet werden, aur Nahrung und Pflege dicsea edlen Zwei-

ges der Tonkunst nach Krähen beizutragen.

Diea und die wiederholten Gesuche um Abschriften

von meinen derartigen Arbeiten lasten mich glauber., ts

werde nicht etwas Ucberflüssiges sein, wenn ich, weit ent-

fernt von Absichten auf Gewinn, meinen verehrten Collcgen

und solchen Singvereiuen, die sich gern auch ernsterer
Musik widmen, ein« gewinmhafte Auswahl aus meiuen kirch-

lichen Gompositionen in Partitur anLicto und solche, wo
möglich, in vierteljährigen Heften von 8 — 13 Bogen i

5 Gr. pr. oder aärha. durch leserliche und correrte Ab-

schriften auf dem Wege der Subscription in Umlauf zu brin-

gen gedenke. Sollte die Zahl der Subscr.bcnten bedeutend

werden, so würden diese Hefie mit einem angefügten Namen-

verzeichnisse der Interessenten sauber lithographirt a Bogen

i Cr. pr. oder tächs. erscheinen. — Ich bin weit entfernt,

dieae meine Arbeiten für Meisterwerke auszugeben ; aber Tür

zweckmässig darf ich aie halten, weil die Erfahrung gelehrt

hat, dass ihre Auffiihrnng «nf Sinn und Hart eines ange-
nehmen und wohlthätigen Eindruck sucht«. Sie. sind, wenn
auch nicht immer ganz leicht, doch anch nicht sa echwer,
und eelbst die fugirten Sätze können von einem nicht ganz
hinter den Fortschritten der Zeit zurückgebliebenen Cesang-
und Orchesterpersonale mit Erfolg ausgerührt werden, da ich}

mich bemüht habe, aie flieaaend, melodiös und nicht wio
musikal. Rechenexempel zu schreiben. Nach Originalität

habe ich nicht gehascht, sondern habe mich gegeben, wie.

ich bin) daher iat der Gesang vorherrschend, die Instru-
mentirung einfach und dem Erstem nur zur Folie dienend,
wodurch ich zugleich in dieser Beziehung mein Glaubens-
bekenntnis ablege. Uehrigens kann ich voraussetzen, dass
meine bei Hrn. Frdr. Hofmeister schon 1810 erschienene

Weihuachtscantate , wovon der Hr. Verleger kein Exemplar
mehr auf dem Lager hat, in Vieler Händen iat und einen
Maasstab von dem abgeben dürfte, was man in unsrer Zeit

von meiuen Arbeiten etwa zu erwarten heben möchte. Sie
sind fast alle für volles Orchester geschrieben, jedoch bin
ich, felis es bei Abschriften bleiben sollte, auch erbötig,

eine für kleinere Orchester arrangirte Ausgabe zu veran-
stalten ; obgleich es immer besser scheint , wenn Jeder aich

dieser Arbeit nach seinen speciellen Bedürfnissen selber unter-
zöge. Bei Bestellungen bitteich darauf Rückaicbt au nehmen.

Bestellungen aber sind bis Ende August direct und
portofrei au mich zu machen , so wio auch die Einsendun-
gen der Gelder und die Ablieferung der Exemplare, wel-
che nach Reihenfolge der eingegangenen Aufträge bewirkt
wird, auf Kosten der Herren Subacribcnten gch.n. Wer
nach dem Erscheinen des ersten Heftes zurücktreten will,

hat es z w o i , höchstens drei Wochen nach Empfang des-
selben zu melden, ausserdem verpflichtet er sich stillschwei-

gend auf 8 Hefte. Ob deren dann noch mehre werden,
hängt von der mehr oder weniger beifälligen Aufnahme ab.

Gera, den 3 4. Juni i835.

Cautor Läget*

Bei Job. Fr. Hartknoch in Leipzig ist .<o eben er-

schienen und durch jede Buch- und Musikhandlung zu be-

ziehen :

L. E. Gebhardts General-Bassschule, oder voll-

ständiger Uuterricht in der Harmonie- und

ToiMctzIehre elc. 5r u. 4r Band. Pr. 5 Thh
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Es enthalten dioe« Binde:

Die doppelten Contripunkte , die verschiedenen Fugen

„„d C.non». die jeUt gebräuchlichen Tonw.rkzeuge, deren

Umfang und Behendlung, die In.trumentuung- und Formen-

lehre der Tongebilde.

Die beiden er.ten Binde diese. Werke«, welch, schon

i8>Q u. i83i erschienen, erhielten mehrfach >n offeni!.-

ch.n Beurteilungen die günstig.te Anerkennung welche

den beiden Scblus.bänden wohl euch nicht vorenthalten wer-

j • j

D..'g.n.e Werk koatet „nr 7 Thlr. 8 Gr. «od em-

pfehle ich ei eilen Freunden der Tonkuu.t wegen »einer

' Brauchbarkeit angelegentlichst,

•

Bei C Borte 1 «mann in Gütersloh und in Commission

beiW L.ngewie.cb» in herlohn und Barmen ist er.chie-

„n und durch alle Buch- u. Mu.ikhandlungen au beziehen:

Theomeie, oder auaerlesene christliche
^

Lieder u.

Gesänge mit Begleitung des P«Wf/«Jv Ge-

sammelt u. herausgegeben von Fr* Eickhoff.

Querfolio. 48 Seiten ,
geheftet. Preis 16 gGr.

«Der „christliche Volk.kal.nder f. .855» S. ,9), «»'•

musikalische Zei.schrift „Eutoni." (8. Bd.. ». 5. lief,) und

mehrere andere kriti.cl.e Blätter haben »ich bere.t. über d,e-

... Werkchen höch»t gün«tig au.ger.prochen. An dem erstbe-

aeichne.en Orte z. B. hei.st es: „Es enthält e.ne Au.wahl der

trefflichsten Ge.äoge, die bei ehr . . 1 1
.
e hem I n-

h.lte wahrhaft dichterischen und »"*•"-
»chen Worth in sich vereinigen. Manche Mua.k-

freunde verlassen diese ihre Liebhaberei , wenn ... un.erd.e

.m.ten Eindrücke des Ev.ngelium. kommen, oft nur deshalb,

weil die Musikstücke, die sie bis dahin kennen lernten .hnon

jetzt nicht mehr ansagen können. Solchen wird besonder» d.c»

Werk au empfehlen sein, an dem sie sehen und »ich de» freuen

mögen, d... e. auch ausser der Kirchenmus.k o.n. gehei-

ligte Tonkunst gibt.»

Sechzig deutsche Lieder für dreissig Pfennige.

Mit bewahrten Sangwciscn und Andculung.-ii

zur Klavierbegleitung. Für Jung und All in

der Christenheit, zunächst ober für Schule».

Neueste Auflage, mit einem Anhange von noch

i5 Liedern. 8. 80 S. Geh. Preis 2$ gCr.

Diese auserlesene, bei.piello.wohlfe.le Samm-

loM enthält die .chön.ten Lieder v. Clandiu., Noval.s, Krum-

macher. SchenkendorC, Arndt u. A. Der ..Mensrhcnfrcnd

(Mai .834, S. .39) s.gt unter Anderem: „D.e* Eüchleu. sollte

«« Duuenden gek.uft werden, und Lieder solcher Art sollten

iu allen Schulen, Familien und freundschaftlichen Kret.en er-

tönen ,« In der Thal erfreut ea »ich eines ausserordentli-

chen Beifall. , in eine Menge Schulen i.t es schon eingeführt

worden, und der Vorleger musa fast boatind.g neue Abdrucke

Archiv für den Chorgesang, ir Jahrgang. 1—

4

Lieferung. Vierstimmig. Preis für den Folio-

bogen uur 6 Pfennige! (Wird fortgesetzt.)

Das Archir liefert nur claasische Compositionen rou

Kunaon, Schule, Rungenhegen, Händel, Stadler, Silcher,

Rinck, Graun u. A. und wiid den

chören gewiss willkommen sein.

Ankündigung.

Partitur-Ausgabe
to n

des Fürsten Anton Radziwill
Compositionen

au dem

Goethe'schen Gedicht Faust,
eine Tragödie.

Faust, Goethe's tier.te« Dichterwerk, begeisterte den

verewigten Für.ten Radtiwill schon Tor beinahe 3o Jahren

tn denr schwierigen, doih nach allgemeiner Anerkennung

gelungenen Unternehmen, die au einer mu.ikalisehen Be-

handlung geeigneten Stellen- de. Gedirbta in Mu.ik «u »e-

tzen. Diese de» Für.ten Compo.itioncn werden nunmehr

unter huldvollem Wohlwollen der erlauchten Familie Rad-

xiwill iu Gun.len der Fond, der hie»i£cn Fa.chi.chen- Sing-

Akademie in Tartilnr erscheinen.

Da» Werk be»teht exclu.ive der "fcinleitung aus s5 Nura-

mern und nimmt gegen 1 5o gestochene Mu.«ikbogen in gros-

sem Formal oder 600 Seile« in Hoch-Folio ein. Der u*»-

terzeichrielcn Buch- und Mu.ikhundlung ist der ehrenvol.'c

Auftrag geworden, da. Techni.che der Ausführung zu Le-

sorgen und den asachUea.licbon Debit des Werk, zu über-

nehmen. Sie beehrt sich durch gegenwärtige Ankündiging

zur Unterzeichnung auf die voll. leidige Parti' ir eiuzula

den, indem »ie bemerkt, das» dieselbe in zwei Aufgaben,

„imli'h auf feinem Velin-Papier und sur'.cm Noten-Üruck-

Papier erscheinen, und den Subscribeuten in erster Au.-

gabc für a4 Thalcr, 111 der nveiten für ta Thaler geliefcn

worden wird.

Der Ladenpreis nach geschlossener Snlucription (vom

1. November d. J. an) ist auf 1 £ Thiler f«r die gewöhn-

liche Au.gabo bc.limnu. Von der er.le« Au.gabe werdei.

nicht mehr Ezemplare abgezogen, als bestellt sind. Diu

Arbeiten sind bereits so weit gediehen, dass die Abliefe-

rung der Eaemplare au die Sub.cribenten tum «. KoveruLer

d. J. mit Sicherheit versprochen werden kann.

In allen «oliden Buch- und Musik-Handlungen Deutsch-

Ii nd., so wie in London bei Bo.sey et C und in Pari:

bei A. Farronc wird die Subacriplion ol.no Vcauaz.h-

lung angenommen und ein Kamens- Verzeichnis» der Sub-

acribenten dem Werke Torgedruckt.

Berlin, im Juni ie3S.

T. Traultvein,

Leipzig, bei Breittopf und Härtel. Redigirt unter 7
reranUH>rlUchkcit der Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 29"» Juli. N=. 30. 1 8 3

5

"

Recsnsion.

Die eherne Schlange. Vocal-Oratorium für Män-
nerstimmen , gedichtet vom Prof. Giesebrecht,

componirt von Dr. C. Lüwe. 4ostes Werk.
Berlin, bei H. Wagenführ. Pr. der Partilur u.

der Stimmen 1 Thlr. a5 Sgr.

Ein Oratorium für Männerstimmen, denen nur

zuweilen 3 Posaunen, die auch wegbleiben können,

zugegeben worden sind, ist bei der immer noch

wachsenden Menge von musikalischen Männerver-

einen sehr zeilgeinäss, so dass wir ihm viel Ein-

gang versprechen würden, wenn e» diesen nicht

bereits seit der ersten Aufführung desselben am
letzten Musikfeste in Jena, in manchen Gegenden

wenigstens, gefunden hätte. Auch der Leipziger

Männergesangverein hat sich damit bekannt ge-

macht, es im Allgemeinen wirksam und unterhal-

tend, dabei nicht besonders schwierig für die Aus-
führenden gefunden , auch nicht in den Nummern,
die von Andern für sehr schwer gehatten wurden.

Diese relativen, überall jedoch von nicht ungeüb-

ten Sängern bald zu überwindenden Schwierigkei-

ten, wenn es solche sind, tragen auf alle Fälle

mehr Anlockendes als irgend eine abschreckende

Gefahr in sich und werden zum Gefallen des Gan-
zen das Ihre zuversichtlich beitragen: denn etwas

angestrengte Aufmerksamkeit verlangt der Menschen
Thätigkcitslust, damit Jeder in Bewährung seiner

Kräfte sich selbst gefalle, ohne diese Freude durch

7.u starke Anstrengung zu erkaufen. Auch der

ganze Musikstyl ist zeitgemäss; nicht der strenge

Oratorienstyl , sondern zwischen eigentlich Kirch-

lichem und Kammerstyl die Mitte haltend, zuwei-

len stark nach dem Dramatischen neigend, was
wiederum unsern Tagen willkommen ist. Desglei-

chen ist auch der Te.\t durchgehends so benutzt,

!8 dem Wohlgefallen der Musikfreunde «usa-

37«

gend erfunden wird, theil« der Natur der Sache

angemessen und Situalions-gerecht musikalisch aus-

geführt, theila nur mysteriös vorübergehend oder

declamatorisch hineingesungen, so z.B., das« Mö-
sls Worte zuweilen wie eine höhere Ahnung durch-

dringen, oft nur angedeutet, nicht im vollen Zu-
sammenhange deutlich werden. Angenehmer Ge-
sang wechselt mit Volksanfruhr und dem Chorale— abermals sehr zeitgemäss. Die Motive sind

frisch, die Bearbeitung geschickt und erfahren, das

Charakteristische nur so weit gehalten, als es hier

sein muss, weil das Mysteriöse, das sich im Un-
begrenzten gefällt, es nicht gestattet, sich in eine

tiefere Charakterwelt z~u versenken.— Das scheint

der Componist gewollt zu haben und das ist ihm
gelungen. Wir würden ihm aber geradehin Un-
recht zu thun glauben, wenn wir dieses sein in

dieser Art wohlgelungenes Werk für originell oder
für genial ausgeben wollten. Lowe's Genialität ist

von ganz anderer Art j sie lebt in den vorzüglich-

sten seiner Balladen, nicht in seinen Oratorien, in

denen sich das Erfreulichste des dichtenden We-
sens noch nicht concentrirt, sondern rhapsodisch

zeigt, kommend, gehend u. s. w.
Nehmen wir die Sätze, der Reihenfolge nach,

möglichst kurz durch. Der erste vierstimmige Ge-
sang, in der Folge vom dreistimmigen abgelöst,

begrüsst den Sabbathmorgeu im allgemein anspre-
chenden, keine Localfarbe tragenden Tone, wes-
halb er um so lieblicher eingehen wird. Die Klänge
sind ganz dem Gemüthlichen unserer Zeit entnom-
men, was (wohlgemerkt!) kein Tadel, nur eine nä-
here Bezeichnung des gefälligen Satzes ist, in wel-
chem sich sogleich Moses in prophetischer Entzü-
ckung ausspricht: „Ein Vorbild ist Dein Sabbath,

Israel, prophetisch Vorbild, Israel, Du selbst!"—
Die folgende Nummer versetst uns gleich in den
Aufruhr der 4 Haupllager, dessen schnelles An-
wachsen die Mahnungen der Vorsteher , gut in die

30
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unruhigen Bewegungen der Masse hineingesungen,

All. modtrat:

Welch* eis öder La - gerart ! hier

m
t j

n.J.«.

Hütt».

und ke! - m Quel - le —
Das fugirte, sehr bald veränderte Thema ist dir

beginnenden Aufruhr, besonders der melismalischen

Ausschmückungen wegen, nicht angemessen. Mit
völlig

Pfeile , hin m Mo-ie , hin H Mo - eo

Das nicht ungewöhnliche Thema ist gut fortge-

führt) das Wirksame wird «ehr gehoben durch

das Eiufallen des vierst. Mahnungsgesanges der Für-

sien und bald darauf der acht Obersten, bei fort-

tobendem Aufruhr. Er verstummt, und nur die

Obersten wollen Mosen wach singen, welcher Solo

sich so vernehmen lisst:

:
- nerCeiit, wi'cli-r*.el ge

Für einen Seher, wie Mose, ist die Phrase zu ge-

wöhnlich, zu theatralisch. Eleasar und Ilhamar

gebieten, die Posaunen zu blasen, dass ganz Levi

sich zur Wehre um den Mann des Herrn ver-

sammle. Da brechen die Aufrührer, nachdem sie

xS Takte geschwiegen, von Neuem loa gegen Mo-
sen, den Verführer, und sind mit i5 und einem

halben Takte fertig. Die acht Obersten mit dem
Hohenpriester Eleasar und seinem Bruder Ithamar

singen zum wiederholten Anfruf der Leviten einen

dreistimmigen Choral, von 5 Posaunen verstärkt.

Die Leviten, zur Gegenwehr bereit, wiederholen

ihn. Es ist aber dieser Choral kein anderer als

der christliche: „Dies sind die heil'gen zehn Ge-

bot'
M
, der allerdings wirksam eingreift und

artig in sich ist Soll hier dem christlich Eigen-

tümlichen ein Gesang entlehnt werden, so war
dieser Choral gewiss der besiehungsreichste. Al-
lein wie konnte man behaupten: „Demgemäa«
trägt die Musik grossentheils ein israelitisch-orien-

talisches Colorit, welche« erst gegen den Schlnsa

hin, wo das christliche Moment vorherrschend

wird, einer rein christlichen Färbung weicht"— ?

Diese Färbung zeigt sich ja in die Augen sprin-

gend schon auf der loten Seite der Partitur! Fer-
ner wünschten wir wohl zu erfahren, was denn
eine israelitisch-orientalische Färbung sei und wor-
in sie liege? Wir wissen nichts davon, sehen

auch nicht«, als allgemein gehaltenen Situationsaus-

druck, der nicht getadelt wird, weil er orientalisch-

israel. gar nicht gegeben werden kann, denn diese

Geister schlafen. — Indem sich die Leviten ver-

sammeln, erscheinen zugleich grosae Schlangen in

allen Eingangen des Lagers der Leviten. Das ge-

gen die Priester «türmende Volk fugirt in

der Figur:

All. no

rin • gelud lieh her - »u

Zu bald und zu anhaltend folgen zu «tarke Remi-
niscenzen nicht sehr passender Art. Was Mose

u. einzelne Stimmen, prophetisch dunkel im Worte,

nicht immer scherwürdig im Tone, hineinsingen,

verhallt zu spurlos. Bald zum Weheruf des Vol-

kes singen einzelne Stimmen, für diese Lage viel

zu sehr im gemüthlichen Rhythmus.

T*n. I. Tim. Et,

BcASMl, lort! ich hin <\r* Tode«! Brüder, Vn-ter, rettet

Dana l. Hatto II.

mich! Ach! xer-fleitcht von ih - ren Bii-een! Sie

Die vier Fürsten bitten Mosen kurz und eindring-

lich um Rettung. Und der Knecht des Herrn

wiederholt uun Solo «eine Entzückung : „Des Hei-

le« Schlange an dem Hob erhöht" — und ent-

Das ist nicht Mosis klarer Geist.
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In Nu. 4 ruft ihm das entmuthigte Volk fle-

hend nach: „Mo«, wende nicht Dein Angesicht";

die acht Obersten trösten ; das Volk ergibt sich in

Demuth; die Tier Fürsten verkünden die Rückkehr
des Propheten und der Erbauer der Stiftshütte, die

eherne Schlange tragend ; diese drei lassen choral-

artig folgende Worte hören:
Heilung hat Dir Gott erfunden,

Und ihr Bild erschafft die Kua«t,

Sieh' die« Bild, Da wiret gesunden,

Nur in Gott iet Licht und Gunst. (?)

Aber noch sind die Schlangen vor und hinter ih-

nen; sie können nicht vertrauen, wozu sie von den
vier Fürsten ermahnt werden. Bis nach den eben
mitgeteilten Reimen ist der Gesang eben so ein-

fach als schön und wirksam, nach Art wechseln-
der Liederformen. Mit dem Zweifeln des Volks
tritt kurz das Fugirte ein. Nach der Ermahnung
der Fürsten, sich um das Bild zu lagern, hätten

wir diesen Gesang geschlossen gewünscht. Das
Lagern der 4 Stamme hatte einen andern, etwas
angeführteren, in anderer Bewegung innigem, tie-

fer gegriffenen Gesang erheischt, in welchem die

ringelnden Figuren der Schlangenwindungen immer-
hin beibehalten werden konnten. Der f Chor, der
an den Anfang erinnert, ist am Orte. Die Schlan-
gen schauerten und gleiteten langsam, vom Bilde
gescheucht, hinweg; das Glück ist wieder da und
das Volk singt in angenehmer Weise:

O leuchtend En, o eaniter Schein,

Umttrehlet von friedlichen Glück,
Du bringst Genesung mild und rein

Und «elige Ruhe surück!

Dazwischen, gut vernehmbar, singt Mose: „Der
Sabbath hebt, ein gröasrer Sabbath, an, der Geist
des Herrn kommt über Israel, und wie Ein Mann,
weissaget alles Volk.44 Und in No. 5 wird in
vier Strophen nach der Melodie: O Haupt voll
Blut und Wunden etc. Alles vom prophetischen
Gesicht ergriffen. In der letzten Strophe treten
die Posaunen hinzu. Der Choral, stets in seiner
einfachen Würde fortgehalten, dauert für ein Orat.
und vollends zum Schlüsse desselben zu lange.

Das von Andern bis auf einige steife und
dunkle Stellen sehr gerühmte Gedicht, auf 4. B.
Mos. c. ai, v. 4— 9 uud Ev. Joh. c 5, v. i4
tu i5 gebaut, ist uns viel zu überschwenglich. Das
Mystische darin wt vom Dichter geschaffen, kei-
neswegs von der b:dci angeregt jyta a> "j^ jj^
fert nur die ganz einlache Erzählung ohne die ge-

liner tropischen Anwendung, bei wel-

cher nns stets der Spruch einfiel: Du sollst Dir
kein Bildniss machen u. s. f. Das n. T. thut nic hts,

als dass es die Erhöhung des Herrn am Holze mit
der Erhöhung dir ehernen Schlange in der Wüste
vergleicht, um der Rettung vom Uebel willen und
nach Art gewohnter Vergleichuog. Abgesehen von
einzelnen Dunkelheiten, stossen wir uns an manches
Klare; z. B. wie kann man sagen: Heilung hat
Dir Gott erfunden? Gott erfindet nichts, vor ihm
ist Alles Licht, unwandelbares Sein von Ewigkeit
zu Ewigkeit. Vor Allem aber gehen die Weissa-
gungen, die den Juden in den Mund gelegt wer-
den, selbst für Mosen viel zn weit, geschweige
denn für alles Volk. Das a.T. geht zu sehr aus
sich heraus; und weil die Prophezeihung der Ju-
den zu stark wird, werden sie selbst (die Juden)
in ihrem eignen Thun festgehaltener Volkstüm-
lichkeit, die im falschen Begriffe eines auch irdisch
königlichen Messiaa manche Entschuldigung finden,
zu klein. Nicht eine Ahnung von dem, was sie
hier prophetisch verkünden, knüpfte sieh jemale
in ihren Seelen an das Bild der erhöheten Schlange.
Sie singen nämlich vom Kreuts, Golgatha, Men-
schensohn, der schwer und bange sein Haupt neigt,
vom wahren GoUesmenschen , von Tod und Zorn
umstürmt, in Todesbanden liegend, mit dem wir
ersterben und nach seiner Auferstehung in ihm
auferstehen. — Damit Jeder selbst sehe und ur-
theile, setzen wir lieber die Schlusa-Strophen im
Zusammenhange her:
I

.
Dn heiUem heilig Z eichen, a.Dn ebnerStaaa der Fieklt,

Dae unser Auge schaut, Ali Kreuz nun stehst du da
Derer die Schmeraen weirben, Dn Rannt im Morgentichte,'
Daror den Schlangen graut, Du heiastet Golgatha

}

Wie bi.t Du mir entwunden, Die «»geformt« Sehlang«
Wie biit Du mir erfüllt! * Entrücket tat aie tcfaon
Dae Vorbild i.t gebunden, Da .«igt, wie schwer «.V—
Daa Urbild hl t uthüllt.

S. Der Gotteemeturh, der wahre,
Der rechten Menschheit Born,
Der lautre, wunderbar«,

Umslürnt von Tod und Zorn.
Lieget Dn in Tode»banden,
Mit Dir enterben wir.

Und biit Du auferstanden,

Wir stehen auf in Dir.

Und dies Alles singen

WenV^w^e^h kW*"*
Nicht Bildniss mehr «. Zeich««,
Vo Hl nm rann Gottesrnh ?

Du wirst, Dn wirst

Und bist Ton Ewigkeit,
Wir sind, wir sind die I
Und Dein ;«d, z«i,.

die Juden in der Wüste!
Wer darf sich die Freiheit erlauben, das Wesen
des alten Testaments so völlig zu verdrehen?
Nachdem Alles erfüRt ist, Jlsst sich leicht pro-
phezeien, aber ea hilft der Prophezeiung nicht anf
und kann, nicht auf die Bibel,
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liebe Ausschmückung fassend, nicht die Frömmig-
keit fördern, die' zu allen Dingen nütze ist, son-

dern jene spielende, die nach der Gefühlserregung

des Augenblickes nichts oder Ueberspanntes wirkt.

Wir sind demnach nicht unbedingt für die Schlan-

ge, so gut wir auch wissen, wie sehr sie gefallen

hat. Mischte das Gedicht nicht au sehr das Dop-
pelwesen der Zeiten. des alten und des neuen Bun-

des anter einander, so würden wir mit melu- Ver-

gnügen die musikalische Behandlung zeitgemäss u.

unterhaltend nennen, wenn wir ihr auch das Ori-

ginelle und Geniale, in Rücksicht auf Lowe's wirk-

liche, anderwärts sich beurkundende Genialität, in

diesem Falle dennoch nicht anrechnen würden.

Dessenungeachtet bleibt das Werk ein sehr anspre-

chendes , den allermeisten Sängervereinen der Mu-
sikanregungen wegen susagendes, ein Unterhaltung«-,

aber nach unserm Dafürhalten nicht ein Förderungs-

werk der Kunst. In Allem, was nicht Religion

und Frömmigkeit betrifft, sind wir auch mit Un-
terhaltendem sufrieden. Und nehmen wir es mit

Hi n. Lowe in solchen Erzeugnissen streng, so möge
er bedenken: Wem viel gegeben ist, von dem
wird man viel fordern. Und dies Alles nicht wi-

der ihn , sondern für ihn und für die Kunst.

G. W. Fink.

Nachrichten.

Cassel, im Juni. Unsere Oper steht seit der

Theater- Katastrophe im zweiten Jahre und gehl

ihren unruhigen Gang fort, d. h. sie versucht's,

sich immer stabiler und solider zu machen. Und
in der That, iu diesem ihren Entwickelungsprozesse

gewahrt man manches Zeichen zum Bessern, ob-

gleich ihr jetziges Bestehen noch immer an die

Bedingung des Wechsels geknüpft ist. Wie könnte

dies aber auch bei so grosser Jugend anders sein?

Die Geldmittel legen keine Beschränkung mehr in

den Weg. Denken Sie sich einen jungen Fürsten,

welcher mit Enthusiasmus diese Kunst liebt, be-

schützt und fördert) ein Publikum voll begeisterter

Liebe und Kunstsinn; eine Directum von Ein-

sicht und hingebender Aufopfei-ung : und Sie wer-

den mit uns auf eine schöne Zukunft schliesseu.

Wenu nun noch eine baldige Ergänzung alt und

unbrauchbar gewordener Orchester-Mitglieder ein-

tritt und dabei nicht immer auf solche aus den

militärischen Musikchören , so brav auch mancher

für letztere sein mag, reflectirt wird, sondern vor-

zugsweise noch einige ausgezeichnete Solospieler an-

gestellt werden: dann würde eine solche Kapelle

einen trefflichen Wiederschein auf die Oper wer-
fen und einer Resident immer würdiger sich ge-

stalten; dann würde unsere Oper auch eine wahr-
hafte Gesangsbildungs-Schule werden, wo nicht bloa

Einzelne glänzen, sondern das Ganze wie aus ei-

nem Gusse sich gestalten würde. Man hat in neue-

ster Zeit nicht unterlassen, meine Solotänzer für
1 ein künftiges Ballet mit nicht geringen Kosten zu

engagiren : so wird es auch an Herbeiziehung ein-

zelner trefflichen musikalischen Talente nicht fehlen.

Vor allen Dingen trachte man, uns neue bedeu-

tende Opern sobald als möglich vorzuführen, und
nicht erst dann, wenn dieselben bei andern Thea-
tern schon ausgedient haben. Wir gehören gegen-

wärtig zu einer der grössern Mittelstädte Deusch-
lands und wollen auch in musikal. Bildung und
Kenntniss andern kleinern mit oft geringem Mit-

teln darin nicht nachstehen.

Ausser den gangbaren Tondichtungen wie der

Freischütz, die Stumme, Joseph, Hans Heiling,

der Templer, Johann v. Paris, Barbier von Se-

villa, Fidelio, der Maurer, Zampa, Don Juan,

Faust, die Braut, weisse Frau, Oberon, der Schnee,

Fra Diavolo, Aloise, Jessonda u. a. hörten wir

auch wieder einmal Camilla, die Vestalin und Jo-

conde. Die nun dahingeschiedene Roltmaier (geb.

Lampmanu) sang die Camilla; ihre schöne, wohl-

thuende Stimme wird sobald keinen Ersatz finden;

vorzugsweise ist für Mozai t'sche Tondichtungen mit

ihrem Tode ein herrlicher Ton verklungen. Ihre

Gräfin in Figaro's Hochzeit wird sobald nicht ver-

gessen werden. (Sie starb im Mai, wenige Tage

t nach einer glücklichen Entbindung.) Dem. Schmale,

sang den Pagen Cherubin als erste grössere Ver-

suchspartie und erhielt eine recht beifällige Auf-

munterung. Den Licinius in der Vestalin (Dem.

Meiselbach) hatte sich der zweite Tenor Schmidt aus

Braunschweig zur Antrittsrolle gewählt, erzeigte iu

dieser treulichen Gesangsparlie viel Lobenswertes,

vermochte aber nicht die guten Eindrücke zu ver-

wischen, welche frühere erste Tenore darin ge-

macht hatten. Cinna (Föppel) vortrefflich. Hr.

Schmidt debutirte dann noch als Maurer und ist

nun bald ein Jahr Mitglied unserer Oper, wird

bisweilen mit ersten Tcnorparlieen beglückt und

scheint darnach zu streben; mit welchem Erfolge,

wird die nächste Zukunft lehren. Joconde (Schmidt)

sang im letzten Acte die Romanze gut, Edile(Dera.
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Meiselbach), Mathilde (Mad. Rottmaier), Amtmann
(Birnbaum) war an diesem Abende voller Humor,
desgl. der Schreiber (Specht); Lucas (Otto) labo-

rirte an einer grausenhaften Monotonie und hat

sich seitdem uns empfohlen. Hannchen (Dem. Pi-

stor— ein Enthusiast nennt sie im Frankfurter Cou-
versationsblatte die Casselsche Gesangskönigin, da

doch die Heinefelter u. A. nur Fürstinnen des Ge-
sangs genannt wurden), der Graf (Föppel) recht

brav. Die Vorstellung war im Ganzen gut nnd

gefiel. — Von den neuesten Opern, welche wir in

diesem Jahre sahen, hat des „Adlers Horst" am
meisten gefallen; sie ist mehre Male wiederholt

Worden. Ausgezeichnet war Dem. Meiselbach (Rose),

Vater Renner (Birnbaum), Richard (Föppel); vor-

trefflich sang Anton (Da ms), lobenswerth Cassian

(Schmidt). Mad. Rottmaier gab die Marie und

Veronica Dem. Fürth.*— In Bellini's Romeo (Dem.
Meiselbach) und Julia (Dem. Pistor) haben einige

Scenen, namentlich der beiden in den Titelrollen,

beinahe Furore gemacht; mithin hat diese Oper
nur theilweia gefallen, trotz so mancher Schönheit,

welche sich darin findet; den Meisten ist die er-

müdende Monotonie zuwider, und eine zu häufige

Wiederholung, obgleich man dieselbe für einen

Glanzpunkt der Dem. Pialor und Dem. Meiselbach

hält, dürfte doch einen unvermeidlichen Ueberdruss
verursachen. Ein von allen Seiten gehegter Wunsch,
die Schröder-Devrient einmal als Romeo zu sehen,

ist zur Zeit noch nicht erfüllt worden , da sie uns

doch so nahe in Braunschweig u. Hannover letzt-

hin gastirte. Solche Sonntagskinder in der Kunst
wollen eingeladen sein, und mit Recht— Dann sa-

hen wir auch noch als Neuigkeit „Marie" v. He-
rold. Wer - Ii einmal durch dessen Zampa hat
verwöhnen lassen, dem wird diese kleine anspruchs-
lose Oper nicht mehr munden, und doch sind ein-
zelne schöne Gesangstücke darin, welche ihre Wir-
kung auf ein nicht ganz verwöhntes Publikum ge-
wiss nicht verfehlen werden. Der Baron (Deitmer),
dessen Frau (Dem. Fürth); Emilie (Dero. Pistor)

verwechselt bisweilen das Naiv-Launige mit dem
Sentimentalen und verfehlt dadurcJi die Wirksam-
keit der Situation, war aber doch im Ganzen lo-
benswerth; desgl. Marie (Dero. Meiselbach); Adolph
(Dam*) sang ein Lied mit vielem Beifall, Heinrich
(Schmidt) setzte in dem Duelt mit Dem. Piator par-
tielle Hände in Bewegung. Georg (Birnbaum) gut,

Lucas (Föppel) brav, Susanne, sein Weib (Dem.
Grcenberg), wie immer. Auch diese Oper ist ei-

nige Male wiederholt worden.— Nun noch ein Paar

Worte über die „Fremde" von Bellini, welche am
zweiten Pfingsltage zum ersten Male gegeben wurde.

Das Haus war fast mit lauter Fremden besetzt,

welche das schöne Wetter in unsere schöne Resi-

denz und noch schöneren Umgebungen herbeigezo-

gen halle. An solchen Tagen ist der Beilall im-
mer etwas getheilt, weil den Gästen Vieles unge-

wohnt und neu erscheint, und die ungetheilte Auf-
merksamkeit auf einen Punkt oft stört und ablenkt;

genug, die Oper fand nur eiuen massigen Beifall.

Eine andere Oper mit verständlicherem Snjet wäre
zuträglicher an einem solchen Tage gewesen. Ade-
laide (Dem. Pistor) bot alle Mittel ihrer Stimme
auf, um dem Componisten zu genügen und das Pu-
blikum zufrieden zu stellen, uud in der That, sie-

.erreichte auch grösstentheila ihren Zweck. Arthur

(Hr. Schmidt) gab an diesem Abende alles, was
er von Stimme besitzt; nur liegt die Partie ausser

seiner Stimme, und der allzusichlbare Zwang nnd
die augenlallende Anstrengung bewiesen, bei nicht

zu verkennender Mühe, dasa diese Rolle dem er-

sten Tenor gehört. Warum sang sie Hr. Danas

nicht? Wir erinnern uns, gelesen zu haben, dass

er sie vor seiner HierherkunA in Prag mit Beifall

gesungen hat. Wallburg (Föppel) war brav.— Am
1 4. Juni wurde die Entführung aus dem Serail als

letzte Oper vor den 6 wöchentlichen Ferien gegeben.

Belmonte (Hr. Dams) sang einzelne Arien trefflich.

Constanze (Dem. Pistor) that, was sie vermochte;
zu diesem Gesangspart gehört eine Bravoursängerin

ersten Ranges. Blonde (Mad. Christiany) genügte

weder durch 'Spiel noch Gesang, desgl. Pedrillo

(Hr. Granfeld); desto grösseren Beifall erntete

Osmin (Hr. Dettmer).
(BescUtu* M 8 t.)

Fortsetzung und Schluse der Karnevale- und

Königreich beider Sizilien.

Palermo (Teatro Carolino). Mit dem öftern

AufTühren der Chiara di Rosenberg und des Fu-
rioso wurde das Theater immer wüster; endlich

kam der längst erwartete Bassist Barroilhet, mit
ihm die neue Prima Donna Calvi an, worauf so-
gleich Donizetti'a Torquato Taaso einstndirt nnd
gegeben wurde. Hat man auch die Musik dieser

Oper weder neu noch charakteristisch gefunden,
»o gefiel doch Hr. Barroilhet in der Titelrolle nn-
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gemein; schöne Figur," angenehme," umfangsreicbe,

geläufige Stimme erwarben ihm in jeder Vorstel-

lung allgemeinen Beifall. Die in Frankreich ge-

boroe Calvi, mit allerliebster Gesichtsbildung, be-

trat tum eraten Male die Bühne mit solcher Furcht,

dass sie dem anwesenden Publikum Angst u. bange

machte; an eine Aufmunterung durch Beifall war
nicht tu denken , weil der Prinz Statthalter v. Si-

zilien gegenwartig war. Zum Glück halte S. K. H.
selbst die Gnade, ihr einen zu schenken, was so-

gleich ein Tutti der Zuhörer zur Folge hatte, und
die schöne Calvi sang leidlich. Sie hat im Gän-
sen eine nicht üble Stimme von ziemlichem Um-
fange, aber wenig Seele und keine gute Action.

Sizilien, das so wenig in der Geschichte der

Musik glänzt, ist dermalen ausgelassen fröhlich über

seine beiden musikaL Genien Bellini und Coppola
— so nämlich werden sie in einheimischen Blät-

tern genannt — welche den Erdball jetzt mit ih-

ren Tonschöpfungen entzücken. Wie Hr. Coppola,

der kaum ein Paar Opern geschrieben und nicht

über Rom hinausgekommen ist, su dieser Glorie

gelangt, begreifen selbst mehre seiner Landsleute

nicht; da aber in Italien ein auf einem beliebigen

Theater mit Beifall aufgenommenes Stück in einer

Oper, ohne den Ort verlassen zu haben, sogleich

famos genannt wird, so lässt sich die Sache leicht

erklären. Man gönne den Sizilianern ihre Freude

und freue sich mit ihnen.

Trapanu Hier hat ebenfalls eine schöne Prima
Donna — sie heisst Padiglioni — das erste Mal,

und swar im Furioso, die Bühne betreten und sich

Ehre gemacht; sie singt nicht ohne Ausdruck.

Messina (Tealro della Munizione). Glückli-

cher als die Parisina waren Pacini's Fidanzati mit

dem neuen Bassisten Gianni, und Hrn. Coppo-
la's Achüle in, Sciro, in welcher Oper die Vietti

(Achille) sogar Furore machte, und Hr. Antognctti

noch hübscher ab) suvor sang.

Neapel. Ausser der bereits angezeigten durch-

gefallenen Amelia wurden diesen Karneval auf

S. Carlo noch eine, und im Tealro nuovo zwei

neue Opern gegeben.

S. Carlo: Sonnambula und Norraa (amal), As-

sedio di Corinlo {7 mal), Ines di Castro (neu, von

Hrn. Persiani, 5mal). — Tealro P'ondo: Aladino

(omal), Sonnambula und Nuovo Figaro.— Tea-
lro nuovo: Prova d'un' opera seria (8mal), Fu-
rioso (2 mal), Pulciuella condannato alle fernere di

Maremma (neu, v. Hm. Gagliardi, loinal), Ca-

ravan« del Cairo (neu . v. Hrn. Fabricio, 5 mal),

Sonnambula (5 mal), Otto mesi in due ore (2 mal).

Nuovo Figaro, Barbiere di Siviglia und Elisir;

sämmtlich, bis auf die neuen, bekannte Opern.
Iu der Ines de Castro, welche Oper hübsche

Situationen und des heutigen täglichen musikali-
schen Brodes im Ueberflusse hat, gefielen vorzüg-
lich das Final (d. h. das Largo mit dem Schlüsse)

des ersten; das Terzett zwischen der Mali bran, Al-
bini und Hrn. Porto nebst der Arie des Tenors
Duprez im zweiten , und die Schlussscene der Ma-
libran (Ines) im dritten Akte. Die Singstimme
dieser Schlussscene, und mehr bedarf es nicht, folgt

hier ganz, mit Hinweglassung weniger Takte des

vorausgegangenen kurzen Recitativ's und des sehr*

kurzen Schlusses; das wäre also zugleich das al-

lerneueste von der Malibran vorgetragene Stück,

woran sie wahrscheinlich selbst Hand angelegt hat.

.
— —^ ritard.

-

Quelle Jigrime »corren - li \cr-»a <jui >cr*a <jui <ul pettu

ilentate m
mi-o! queato amplcuo e quetto addi - o aerbi «empre il tu» pen-

-ff f \m 1

«er. Deh ti calma, i miei tormenti laicio in terra c un fragil

i-ro, m« va-doinrielo i miei fi-glia ri-tro-

m
rar, io non moro, So non moro, ra-doin

fr
elo, nononmoro radoiscieloi miei figlia ritro-var.ah

moro Tiidoiu cielo, vado in cie-Io i mie-

(Ii a

3^
n - tro - *ar.

Digitized by Google



501 1835. Juli. No. 30. 502

Auf diese Note fallt der Chor ein, die Sängerin

alhmet, sodann wiederholt sie das Ganze, welches

mit den wenigen Takten der übrigen auf-der Bübne
befindlichen Personen in Es schliesst. An der Ro-
manze der Ines ist gar nichts ; Hr. Zeffirino spielt

dabei artig ein Solo auf seiner Violoncella (la aua

Violoncella, sagt bei dieser Gelegenheit ein hiesiges

gelehrtes Blatt) , nnd das ist Alles. Nur noch die

holde CabaleUe der Cavatina der Malibran; beide

Tempi dieser Cavatine abermals in G.

pianli dio ver - sai quanti pal - pi - Li prt -

Tai tutto ip«r - to dal pen - »ior dal pen-

m'o - - piu ca - ro un tal mo-

i-- -—- n. ». W.
men-to che ona ri - U di pia-cer ai d! piacer si

Dass die allgewaltige Gesangsheldin Malibran mit

solchen Inslrumentalgesängen und Salt, mortali (die

ihr doch auch zuweilen nicht gelingen) unsern Nach-
bar Vesuv persiflirt, hat seine Richtigkeit; denn der

ihr dabei gezollte Beifall ist ein Ausbruch, welcher

den stärksten dieses Vulkans hinter sich lässt und
das Theater beben macht. Man muss dergleichen

Vorstellungen in den beiden Kolossen S. Carlo und
Scala gesehen haben* wo 5 bis 4ooo italienische,

also nichts weniger als phlegmatische Zuhörer zu-

gegen sind , um die Sache in Wirklichkeit zu se-

hen. Möchte nur der von Menschen vorgetragene

Instrumentalgesang nicht so kalt lassen! Wie ganz
anders wirkt der auf einem Instrumente gut vor-
getragene einfache Vocalgesang!

Die Journale machen indessen einen schreck-

lichen Lärm von der Originalität und grossen Ge-
lehrsamkeit der Musik dieser Oper. Man möchte

dabei, gleich den seligen Göttern beim Homer, in

ein uofliaroe y*Xa>e ausbrechen. Wie kann Je-

mand ,* der keine Note kennt oder höchstens einen

Walzer spielt, dergl. Helden all unsere Opern-
Artikel-Schreiber sind, urtheilen, ob eine Musik
originell und gelehrt sei?... Da aber selbst eine

unserer ersten Zeitschriften , die Biblioteca italiaua,

mehrmals das Dogma aufstellte: nur der Uneinge-

weihte in die Kunst kann ein wahres Urtheil über
sie fallen, so lässt sich gegen solche Weisheiten

eben so wenig was sogen, als gegen den von ihr

unlängst zu einer italienischen Aeslhetik bekannt

gemachten grossen Plan. Der sei. berühmte Bal-

letmeister Salvatore Viganö, der manches mit Beet-

hoven gemein hatte (er war auch etwas taub), sprach

hierüber ganz anders; er lächelte oft, wenn mau
ihm geWisse Urlheile über Ballets in den Zeitun-

gen vorlas, darauf nahm er phlegmatisch eine Prise

Tabak und sagte mit seiner leisen Stimme ganz

gelassen: „Um einen Aufsatz über ein Kunstwerk
zu machen, muss man ein grundgelehrter Theore-
tiker und Praktiker in dieser Kunst sein, e poi —

"

hierbei lächelte er wieder, hielt still und nahm
eine andere Prise; mit diesem „e poi" wollte er

sagen : und dann ist erst die Frage, ob es bei alle-

dem noch ein Leichtes sei, dergleichen Aufsätze

zu verfassen. Nein, so ist's bei der jährlichen

Ausstellung der Kunstwerke, so ist es mit der Mu-
sik in Italien nicht der Fall; nur profane Köpfe
haben und nehmen sich das Recht, über sie zu

schreiben, der wahre Künstler muss schweigen,

um nicht den Kürzern zu ziehen oder gar ausge-

lacht zu werden. Leider führt diese kleine Ab-
schweifung zu einem traurigen Ergebnisse. Gerade
jetzt vom April i 835 angefangen, wollte eine be-

kannte Musikhandlung auf dieser Halbinsel durch

Zusammenwirken sachkundiger Männer eine Zeit-

schrift nach dem Muster der weltberühmten Leip-

ziger Allg. Mus. Zeitung herausgeben und wenig-

stens für's erste Jahr keine Geldaufopferung spa-

ren; aber nach langer und oft wiederholter Bera-

thung ine sa es: in Italien sei so etwas nicht zu

wagen (1), und die Sache unterblieb, wahrscheinlich

für —- immer.

Ricci's Aladino (eigentlich la Gabbia de' Matti,

ossia il dotlor Taccarello. S. diese Blätter, i853,

8. 731) fand auf dem Teatro Fondo eine laue

Aufnahme, wurde aber doch aus Mangel anderer

Stücke mehrmals gegeben. Pedrassi war ein sehr

kalter Dottor Taccarello; Lusio und Salvetti ga-
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ben ihre Hollen weit better, die Doprez to so. Be-
kanntlich war diete die allerersie Oper, welche
Ricci für'« hiesige Theater schrieb.

Gagliardi'a Palcioella hat, ohne die Zuhörer

tu betäuben, eine einfache hübsche Musik. Die
Prima Donna Adelaide Mazza, welche in der Prora

dell' opera teria nnd im Barbiere debntirle, acheint

die Gunst dea Publikums sich zu erwerben. In der

Caravans aang die Tavola tum letalen Male, und
wird nach einem hietigen vierjährigen Aufenthalte

nach Mailand zurückkehren.

Noch tat die zur Feier det Geburttfettea det

Könige (ia. Januar) vom hieaigen Comervatoristen

Cnrci componirte Cantate Ruggero am erwähnen,

die eine nicht üble Introduction hat und in wel-

cher der Baritono Coletti alt Anfänger die Titel-

rolle ziemlich gut Tortrug. Dieter Cnrci hat be-

reila zwei Operetten: II Sarto und I Tabarri ge-

achrieben.

Die Malibran verrenkte sich den 1 5. Februar

auf eine komische Weite den Arm. Alt tie näm-
lich mit einer Dame durch die Poailipposlrasse

fuhr, waren eben einige Lazzaroni im Begriffe,

ein Schwein dem Karneval zu opfern ; daa arme
Thier hatte Kraft genug, davon au laufen, und ge-

riet h zwischen die Beine der Pferde , welche scheu

wurden und den Wagen mit beiden Damen um-
warfen. Zorn Glück vertchafile ein in der Nähe
wohnender Wundarzt sogleich Hülfe und die be-

rühmte Sängerin wurde bald von ihrem Uebel

geheilt.

Diesen Winter ist endlich die Gründung ei-

ner hietigen mutikal. Gesellschaft unter dem Titel

Accademia Reale di Mutica e di Ballo au Stande

gekommen. Se. Maj. der König, welcher «um
Präsidenten derselben den Duca di Serracapriola

ernannte , nahm diete Akademie betondert in

Schatz und bewilligte ihr alt Vereinigungsort den

Redoutentaal det Theatert S. Carlo, der nun eigent

vom Hofarchitecten f Ritter Nicolini, mit besonde-

rer Eleganz zweckmässig eingerichtet wurde. Dat
Ganze bildet eine zu mutikalitchen Akademieen

und Bällen bestimmte , zwischen zwei Reihen von

Gemächern befindliche grotte Gallerie ; in je-

nen wird Billard oder andere Spiele gespielt und

Erfritchungen genommen. Die ungefähr vier-

eckige Gallerie zieren vier grosse Säulen, worauf

ihre Decke gestützt ist, viele Spiegel, Kronleuchter

Leipzig, bei Breitkopf und Härtel.

für mehr alt 5oo Lichter; Amorinen in Batrelief

und andere Zierrathen} die königl. Munificenz licet

noch dat Ganze von vaterländischen Mauufacturen
und Künstlern aufs Schönste menbliren.

(ForUeUung folgt.)

Kurze Anzeige n.

Ouvertüre de l'Opera: Le Chalet (Die Schwei

-

terhütte) pour le Pfte Beul ou avec aecomp.
de Violon compotee par Adolphe Adam, Leip-
zig, chez Breitkopf et Härtel. Pr. p, Pfte teul

ia Gr.; av. Acc. 16 Gr.

Exercicee et PreIndes pour le Pianof. dans tous

le» tous majeurt et mineure compose's — par •

Henri Her*. Oeuv. a i . Leipzig, chez Breitkopf

et Härtel. Pr. i Thlr. ia Gr.

Dat Werk, unterm J. N. Hummel gcwiuiuci,

gebort zu den betten und nützlichsten dieaet Com-
ponitten. Wir haben bereits i 85 1 S. 10 darüber

geaprochen. Diete neue Ausgabe itt wohlfeiler alt

die frühern.

• Anzeige
von

Verlagi-Eigenthura,
Be voratehenden i. Angntt

ertcheint bei unt als rechtmässiges Eigenthum:

Second grand Trio
pour Piano, Violon et Violoncelle

/. Mayteder.
üp.' 5».

Wien, d. x6. Juli i855.

Artaria et Comp.

Redigirt von G. IV. Fink unter Meiner Veranttvortlichkeit.
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Diete tebon recensirte , a- und 4 händig zu
habende Ouvertüre, itt demnach auch mit Beglei-

tung einer Violine zu Gehör zu bringen und den
Liebhabern leichter französischer Opereltenweite

au empfehlen.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 5*" August. NS. 31. 1835.

Ueber die Symphönie,
lll Beitrag sur Geschichte und AeitheUk

Ton G. W. Fink.

Der Kunstfreund , welcher behaupten wollte, es

wäre über diesen GegensUnd schon zehnmal ge-

schrieben worden, halle sich bedeutend verrechnet;

iL' mal io Male wäre nicht genug, denn die Welt
schreibt viel. Es gehört sur Erbsünde. Das aber

ist der Sünde eigen, das» eine die andere hervor-

bringt, unausbleiblich . unvermeidlich, damit aus

vielen Sünden — helf Göll!— eine Tugend werde.

Man hat uns Teutschen die Erfindung der Sympho-
nie zugesprochen und abgesprochen, über Beides

sehr viel, und häufig nichts gesprochen, denn man
fragte sich nicht: Was verstehst du denn unter

Symphonie? Das Wort ist ja, wie viele in der

Musik, ein Chamäleon, das seine Farbe wechselt;

ein Polyp, den man wie einen Handschuh umdre-
hen kann, und er lebt doch. Da hilft nichts sur

rechten Verständigung, als die Geschichte, aus der

man leider gewöhnlich nur ein Stückchen heraus-

nimmt, um seine Beliebung su bemänteln, damit

die Hülfe sum Schaden werde. Fassen wir daher

die Sache in allen Hauplveränderungen gans und
möglichst kurs su leichter Uebersicht, und gehen

wir dabei vom Grundbegriffe aus. Das wird ei-

nen sehr gelehrten Anfang geben; das Wort ist

griechisch 'und heisst Zusammenklang , wie män-
niglich bekannt. Also haben die Griechen die Sym-
phonie erfunden? Wenn man das Wort für die

Sache nehmen wollte, wäre es vielleicht möglich;

ausserdem nicht. Ehe Deukaüon u. Pyrrha Steine

warfen, haben andere Zungen in Osten und in Sü-

den schon zusammengeklungen ,
gesungen und ge-

spielt. Es ist schon eine schöne Zusammenstim-

mung, wenn die Leute mit einander unisono im
strengsten Sinne des Wortes singen. Ein solcher

uoisonischer Gesang hiess wirklich bei den Grie-

chen Symphonie. Sang man in der Octave mit,

£7. Jahrgang.

1 war er noch schöner. Darum wurden euch der
Unisonus und die Octave hauptsächlich Sympho-
nieen genannt, was also mit dem Worte Conso-
nans einerlei Bedeutung hat. Eins ihrer Instrumente

sur Begleitung des Gesanges trug auch diesen Na-
men gewiss schon in ihrer ersten Kunalzeit, ob wir
gleich das Instrument Symphonia erst vom Servius

zur Aeneide angeführt finden. Endlich war der

Ausdruck sp allgemein, dass man jede Melodie
darunter verstand. Alle diese allgemeinen Bedeu-
tungen haben sich sehr lange erhalten. Cicero

nennt die Sänger Symphoniaci, und für die sym-
phoniereichsten Sängerinnen wurden von den da»
maligen Römern die hübschen Mädchen aus Cadix
gehalten. Boethius im 6. Jahrb. n. Chr. Geb.
braucht in seinem 2. Buche cap. 17 S. i4o6 der

Baseler Ausgabe (über Musik) beide Ausdrücke
Symphonie und Consonanz gleichbedeutend ; zu Vi-
talians Zeiten (655— 669) hiessen die Chorknaben
der päpstlichen Kapelle Sinfonisten, welche mit

Männern vereinigt (in der Octave) sangen und un-
ter einem Primizerius standen; Uucbald im loten

Jahrh. schreibt desymphoniis seu consonantüs; Guido
von Arezzo im 11. Jahrh. braucht das Wort für

Melodie (Utpote sit haec symphonia, qua ego do-
cendis pueris imprimis utar); ja Hermann Finck
nennt noch das Mitsingen einer Melodie in der

Octave symphonizare. Es klang also der alte, ganz

einfache Begriff von Symphonie immer noch durch,

obgleich lange schon die neue Kunst, die harmo-
nische Musik im christlichen Sinne durchgebrochen

und in's Leben getreten war. War aber die mu-
sikalische Kunst im Allgemeinen eine andere, un-

gleich höhere geworden, so musste auch der all-

gemeine Ausdruck „Symphonie" sich dem verän-

derten Stande anschliessen und ein in sich höherer

werden. Dass er dabei die lange gewohnte All-

gemeinheit festhielt, also nichts Besonderes, für

sich Bestehendes, keine eigenthümliche Musikgat-

31
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tnng bedeutete', ergibt sich ans dem Die gewaltsam

springenden Naturgange menschlicher Bildung nnd

aus einer Menge von Zeugnissen, deren vorzüg-

lichste
"

völlig hinreichen tum gültigsten Beweis.

Man fing nun an, die neue Harmonie, den soge-

nannten Contrapunkt gans im Allgemeinen Sym-
phonie su nennen. Anstalt de«, von Mattheson

barbarisch genannten Wortes „Conlrapunkt" be-

diente man sich nicht au selten des Ausdruckes

Symphoniurgie, worunter man nach Doni's Erklärung

Vollstimmigkeit der Harmonie verstand.*) In diesem

allgem. Sinne wird z. B. der berühmte Contrapun-

ctist der Ockenbeim'schen Schule, Anton Brumel,

von Glarean in seinem Dodekachord eximius Sym-
phoneta gepriesen, was augenscheinlich nichts an-

ders als einen harmonischen Tonsetzer im Allge-

meinen bedeutet, ohne allen Unterschied, ob der

Salz für Sänger oder für Insü-umentalisten war.

Ja der harmonische Satz für Sänger stand noch

lange so hoch oben an, dass die Instrumente, die

noch in ihrer Kindheit lagen, nur als dienende Be-

gleitungswerke und vorzüglich ansUtt harmonischer

Stimmenbegleitung aur Verstärkung der Singstim-

men im Unisono gebraucht wurden. Es sind auch

noch eine grosse Anzahl von Gesangscompositionen

vorhanden , die Symphonieen hiessen. So wurden
namentlich im 16. u. 17. Jahrh. sehr viele Sym-
phoniae sacrae geschrieben, wo als Verstärkung

der Singslimmen und zu harmonischer Ausfüllung

auch Instrumente angewendet wurden. Wir besi-

tzen dergleichen von den berühmtesten Männern
jener Zeiten, s. B. v. Joh. Gabrieli, Heinr. Schütz

(Sagittarius) u. *. w. Hr. v. Winterfeld hat uns

erst neuerlich in seinem Geschichtswerke derglei-

chen mitgetheilt, besetzt mit Cornetti (Zinken),

Tromboni e Voci} ferner mit Cornetti, Tromboui
e Violini.

Man wendete nun die harmonischen Verbin-

dungen des mehrstimmigen Gesanges für alle Ar-
ten der gebräuchlichen Instrumente an und nannte

diese harmonischen Instrumentalsätze so gut, wie
die contrapunktischen Gesangsätze, im Allgemeinen

Symphonieen. Mau vgl. Kirchers Musurg. S. 592.

In diesem Sinne rechnet derselbe Verf. S. 465 die

Präludien der Orgel, die Toccaten, Sonaten und
Ricercaten des Clavicympela unter die Symphonieen.

*) Eben M »cfcreibt AtVuMa. K ircJier in t. Mumrgi'a nni rer_

«Iii S. aia im 1. eap. de Srmpheninrgia j hier heiut M

Wie mag mancher sich wundern, wenn man die dem
Gesänge eingemischten Instrumentalsätzcben , die

spätem Ritornelle, auch Symphonieen nannte? Je-

der kurze Instrumentalsalz, ohne dass irgend eine

Art besonders herausgehoben werden konnte , hiess

Symphonie. Der Instrumentenstyl ahmte aber den

Gesang nach, besonders den Styl der ausserordent-

lich beliebten Madrigalen. Auf die Menge der

Stimmen kam dabei nichts an. Zu Ende des i6len

Jahrh. schrieben die beiden Gabrieli Concerte und
Sinfonien zu 1a u. 16 Stimmen; es waren aber

auch a u. 3 Stimmen genug, eine Symphonie zu

bilden, was «ehr hinge so blieb, wie wir sehen

weiden.

Seit der andern Hälfte des l7ten Jahrh. fing

man nach und nach an, bei der Mühe, die man
sich für bessere Ausbildung der Instrumente gab,

die Gesangsätze immer seltener, dagegen die In-

strumentalsätze immer mehr u. vorzugsweise Sym-
phonieen zu nennen. Nur lag noch lange kein

besonderer Begriff zum Grunde, immer noch der

allgemeine, so dass jede Musik für Instrumente,

jede Intrade, Einleitung, Ritornell u. a. f., etwa

mit Ausnahme des grossen Concerls für irgend ein

dazu tangliches Instrument, Symphonie benannt

wurde. So gab «. B. Nicolo Porpora 1733 za

London Sei Sinfonie di Camera heraus; und diese

Symphonieen sind nichts anderes , als 6 Trio's für

a Violinen und einen Bass, noch sehr mittelmäs-

sig, wenig Vertrautheit mit dem I nentalsatz

beurkundend. Selbst Luigi Boccherini nannte sein

erstes in Paris gestochenes, 1768 herausgekomme-
nes Werk 6 Sinfonies. Es waren aber Violinquar-

telten mit obligatem Violoncell. Und dennoch zei-

gen diese Werke einen ungemeinen Vorschritt der

Symphonieencomposition, wenn man sie mit man-
chen Kleinigkeiten vergleicht, die etwa 100 Jahre

früher unter diesem Namen gedruckt wurden. So

gab z. B. Georg Weber 1649 (Daozig, bei Jac.

Andr. Buch) heraus: 7 Theile wohlriechender Le-
bensfruchte eines recht Gott-ergebenen Herzens etc.

mit ganz schlechten Melodien bequemet und in 1,

a, 3, 4, 5 Stimmen zu singen; mit etlich beige-

fügten Sinfonien zu a Violinen und dem Basso con-

tinuo. Sie sind aber auch darnach! ganz kurze,

höchst einfache Stückchen in ein paar Zeilchen.—
Bei der Unbestimmtheit de« Begriffes war das, was

man Symphonie nannte, ein Allgemeinausdruck für

jeden Versuch jeder nicht genau zu bezeichnenden
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erhielten diesen Namen. Dabei konnte es kaum I

fehlen, dass die steigende Liebe zu grösserer Aus-
bildung der Instrumentalsalze manchen Componi-

sten auf den Gedanken brachte, dergleichen Par-

tieen für ein vergrössertes Orchester zu versuchen $

vorzüglich vor Allen waren es die Teutschen. Ei-

ner der ersten, die sich hierin hervorthaten , war
Joh. Agrell, ein Teutscher, welcher 1735 in Cas-

sel Syinphonieen schrieb mit a Violinen, Viola,

Cembalo, Hornern, Oboen, Flöten und Trompe-
ten. Sie wurden später, nIs er Kapelim, in Nürn-
berg war, 1746 unter dem Titel: Sei Sinfonie a

quattro etc. gedruckt. Sein zweites Werk der Art

halte zu den Streichinstrumenten nur Hörner. Seit

dem Anfange des 18. Jahrb.. griffen diese mehr-
stimmigen Orchestersatze , welche verschiedene

Stücke hinter einander brachten, etwas mehr um
•ich, obgleich mancher Kunstkenner mit diesen

wenigstens verlängerten Instrumentalpartieen nicht

zufrieden war. Merkwürdig, und in mehr als ei-

ner Hinsicht, ist Mattheson's Bemerkung in s. Mu-
li» critica, P. V. S. 13 (Hamburg, 1735): „Ich

bin nicht für lange Symphonieen, ungeachtet ver-

schiedene gute Componisten, weil ihnen in der In-

strumentalmusik etwas Sonderliche* beiwohnet, in

lange Symphonieen oder Sonaten dermaassen ver-

liebt zu sein scheinen, dass sie ihr Exordium bald

grösser raachen, als den ganzen Sermon. Eine

Symphonie von 2 4 Takten ist alleraal lang genug

zu einer solchen Musik, die an ihr selbst nicht

kurz sein kann." Erstlich wird es durch dieses

Zeugniss Mattheson's klar, dass 1725 dergleichen

«onatenähnlichc Symphonieen in Teutschland schon

nicht zu selten waren, und zweitens sieht man, dass

sich der allgemeine Begriff zum Theil wenigstens

schon eingeengt halte. Gewöhnlich verstand man
also darunter Einleitungssäue der Instrumente für

grössere Werke, was man auch Intrauen und Ou-
vertüren na'nnte. Besonders in Italien und England

Wurde dieser Begriff vorherrschend, und in Italien,

wo die Instrumentalmusik keine grossen Fortschritte

machte, heisseo bekanntlich die Ouvertüren (man

hat das Wort nicht; zuweilen wird es jedoch jetzt

dem Auslande entlehnt) noch immer Sinfonien.—
Wir bemerken leicht, dass sich im Grunde nichts

•o festgestellt halle, als dass man seit lange unter

Symphonie nicht mehr den Gesang, wie früher,

sondern Instrumentalmusik verstand. Diese aber

war von verschiedener Art , so dass man sich mit

Unterabtheilungen zu helfen beflissen war. Daher

schreibt derselbe Mattheton in a. vollkommenen
Kapellm. S. a54: „Eine massigere Gattung, als

die Concerti grossi, welche die stärkste Vollstim-
migkeit erfordern und dem Vergnügen dienen, gibt

die Symphonie in der Kirche, der Kammer und
der Oper, welche, ob sie gleich eine ziemliche

Besetzung von Streich- und Blasinstrumenten zu-
gleich erfordert, dennoch so verwöhnt und üppig
nicht «ein darf, als das grosse Goncert. Sie die-

nen den vornehmsten Singspielen inr Oeffnung, so

wie die Iniraden den geringem. Ihre Haupteigen-
schall besieht darin, dass sie in einem karten Be-
griffe und Vorspiel eine kleine Abbildung desjeni-

gen machen, was folgen sali." — Und so hielt

denn auch Mattheson den in Italien und von dort-

her sich verbreitenden Begriff der Einleitungsmusik

durch Instrumente fest, legte ihnen jedoch einen

Inhalt bei, nach welchem man nicht in Italien,

wohl aber in Teutschland fragte. Denselben Be-
griff hält noch Sulzer in der allgemeinen Theorie
der schönen Künste fest, ja er setzt die Ouvertüre
hoher als die Symphonie und gibt an, dass die

Symphonie die Ouvertüre verdrängt habe, weil

die letzte schwerer vorzutragen und noch schwerer
zu machen sei, als die leichtere Symphonie. Dar-
um verlangt er auch noch ausdrücklich, ea aollen

in der Symphonie, die kein Uebungsstück , wie
etwa die Sonate sei, sondern gleich vom Blatte ge-

troffen werden müsse, keine Schwierigkeiten vor-

kommen, die von Vielen nicht sogleich getroffen

und vorgetragen werden können. — Eben so stellt

auch Schubart in seinen Ideen Ouvertüre u. Sym-
phonie zusammen und sagt von Beiden fast nichts.

Er meint: „Diese Gattung von Tonstücken ist aus

der Eröffnung der musikalischen Schauspiele ent-

standen." Er hätte richtiger gesagt, sie ist unter

andern auch als Einleitungsmusik zur Oper ange-

wendet worden. „Endlich ist sie in Privalooncerte

eingeführt worden." Das war langst geschehen,

und in sehr verschiedener Weise, was aus dem
Gesagten deutlich geworden sein wird. „Sie be-

stehen meist aus einem All., Andante und Presto«

Doch binden sich unsere Künstler nicht mehr an

diese Form." Sie hatten sich an keine bestimmte

Form gebunden; sie war so verschieden, als der

Begriff allgemein, schwankend und also wechselnd

und mannichfach war. Lange schon halle es Sym-
phonieen zu 6 und 8 Partieen gegeben, und wie-

derum ganz kurze, so kurz wie ein Ritornell. Sch.

fährt fort : „Symphonie ist in der heutigen Gestalt
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gleichsam laute Vorbereitung und kräftige Einla-

dung eines ConcerU." Sie galt demnach auch uu-

serm Schuhart noch als Einleitungsmusik. Wenn
er nun gleich noch hinzusetzt : „Die" Componisten

weichen oft mit grossem Effecte von der angege-

benen Form ab*', sq nahm er dennoch den neuen

Stand der Sache viel su gering unuVjjiedrig, denn

er schrieb dies etwa 1790 (sein Sohn Ludwig Hess

des Vaters Ideen zu einer Aeslhetik der Tonkunst

1806 in Wien bei Degen drucken). Hatten auch

namentlich die teutschen Coroponislen sich seit

1700 durchaus nicht nach den einengenden Be-

schreibungen der Theoreliker gerichtet, sondern

sich vielmehr der Freiheit bedient, die im Worte

selbst ihren Grund hatte, so hatte man sich doch

keinesweges hoch über den Begriff einer Unterhal-

tungsmusik leichter Art für Instrumente emporge-

schwungen, bis Jos. Haydn kam, das Hergebrachte

verdrängte, Geist und Leben in eine bisher meist

lockere Musikart brachte und, eine neue Bahn bre-

chend, Gehalt und Wesen in sie schuf, die dem
aichern Ganzen erst das Siegel der Vollkommenheit

aufdrückte u. die Symphonie zu einer völlig neuen,

inhaltsvollen , wahrhaft grossen und in sich selbst-

s tan iligen Musikgattung erhob, wie sie vor ihm

schlechthin nicht vorhanden gewesen war. Mit

UDserm J. Haydn fängt eine ganz neue Aera nicht

allein der Symphonie, sondern der ganzen In-

strumentalmusik an. Man muss in dieser Hinsicht

sagen: Das Alte ist verschwunden, und siehe, ea

ist Alle* neu geworden. Das Wesen, also auch

der Begriff der Symphonie ist völlig geändert; gross

ist sie geworden ; man sollte sie also zum Unter-

schied von der alten die „grosse Symphonie" nen-

nen. Das ist ihr Name, und die Ehre, sie geschaf-

fen zu haben, gebührt allein den Teutschen, und

diese Ehre wird auch nicht von uns genommen
werden. Zwar haben freilich andere Völker mög-
lichst an diesem hohen Ehrenpfeiler teutscher Ton-
gewalt gerüttelt, es ,_ern gesehen, wenn etliche

wissende Männer der Ihrigen mit allerlei Ge-
schichtsauslegung ihnen mindestens einen Eckstein

su retten und in ihre Heimath zu verpflanzen

•ich anstrengten t ea kann aber nicht fruchten,

denn die Wahrb it und das Wesen spricht für

-uns; die iwei bestehen.

Darüber und über den wesenhaft eigentümli-

chen Begriff der neuen, teutsch geschaffenen u. voll-

endeten „growen Symphonie'4 in der Fortsetzung.

Nachrichten.
Fortsetzung und ScMu** der Karneval*- und

Fastenopern in Italien u. «. w.

Königreich beider Sizilien. (Beschl.)

Neapel. Die von der Accademia Reale di Mu-
sica e di Hallo (s. die vorige Nummer der AUg.

Mus. Zeit.) bisher gegebenen Akademieen wurden
jedt rzeit -von II. MM. dem König und der Köni-

gin, mitunter auch von den Prinzen von Capua

und Salerno, von der Königin Mutter und den

Prinzessinnen besucht; der Saal war stets gedrängt

voll. Um aber den Lesern dieser Blätter auch

eine Idee von den vorgetragenen Musikstücken zu

geben, folgt hier das Verzeicbniss jener der bis-

herigen allerglänzendsten Akademie: Erster TheiL

Ouvertüre aus Auber's Mula di Porlici. — Quar-

tett aus Rossinis Viaggio di Rheims, vorgetragen

von den Damen Malibran und Duprez und von
den Herren Duprez und Porto.— Duett aus Mer-
cadante's Caritea, vorgetragen von benannten Da-
men. — Piaaoforte- Variationen mit Begleitung

des Orchesters, vorgetragen v. Hrn. Theod. Döh-
ler, Kammervirtuosen des Herzogs von Lucia. —
Chor aus Conte Ory v. Rossini. -— Terzelt aua

derselben Oper, vorgelr. v. benannten Damen und
Hrn. Duprez. Zweiter Theil. Ouvertüre aus Fra
Diavolo, v. Auber. — Chor und Barcaruola aus

der Mula di Porlici, vorgetr. v. Hrn. Duprez. —
Arie aus der Caritea v. Mercadanle (Malibran).—
Violinconcert , comp. u. gespielt v. Hrn. de Be-

riot.— Gebet aus der Muta di Porlici.— Quin-
telt aus Meyerbeer's Crocialo, vorgetr. v. benann-

ten Damen, einer Seconda Donna, den Herren

Duprez und Porto.

NB. Die erste Akad. begann mit einem von
dem 84;. Zingarelli (den auswärtige Blätter in die

andere Welt schickten) eigens für sie comp. Inno.

Die Forderungen des Hrn. BelUni waren so

'hoch gespannt, dass der Contract mit ihm gebro-

chen wurde, und er also für jetzt um so weniger

nach Italien kommen dürfte, da es heisst, er habe

den Auftrag erhallen, eine französische Oper füVa

Pariser grosse Theater zu schreiben.

Ein Gesangs- Zögling des hiesigen Conwva-
torinms, Namens Patania (Tenor), reiat jetzt auf

Kosten der Mali hran.

Kirchenstaat.
Der verflossene Karneval bietet im Kirchen-

staate ein reichhaltiges Register von Theatern dar,
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nur ist nicht alles Gold, was glänzt. Denn schon

die Stimmen unserer dermaligen zahlreichen Sänger

in Italien, welch' ein Stoff zu physiologisch-patho-

logischen Betrachtungen! Keine Infinitesiraalrech-

nung ist im Stande, die unendlich vielen Abstu-

fungen des Distonirens der heutigen italienischen

Sängerwclt, dessen Causa proxima in der ermü-
denden modernen Oper liegt, anzugeben. Zum
grössten Unglücke ist die heutige Dislonirseuche

sogar in die Drehorgeln gerathcn, und seit einem

Jahre hört man oft diese Mafhinchen die aller-

aüssesten Cabaletten mit abscheulich falschen Tö-
nen vortragen: ein wahrps Bittersüss. Eine zweite

Hauptrubrik des nicht allzusehr glänzenden Goldes

ist der jetzige Gesang selbst. Indessen, Italien bleibt

doch immer das schönste u. prächtigste Land, und

was Theaterwesen betrifft, gewiss einzig in Europa.

Also zu den Theatern in

Horn (Teatro d'Apollo). Einzelne Beifallsbe-

zeigungen abgerechnet, ging es hier nicht gut, und
alle gegebenen Opern machten mehr oder weniger

Fiasco. In der ersten bereits angezeigten Parisina

verunglückte auch der aus Spanien zurückgekehrte

brave Tenor Trezzini, welchen das Mailänder grosse

Theater bereits auf drei Jahre engagirt hat. In der

zweiten Oper , Mcrcadantc's Caritea , sang die

Paten" , die Lorenzani und der Tenor Biacchi. Die
einst fast rühmlich bekannte Altistin Lorenzani hat

von je her eine gute Gesangschule gehabt
;

jetzt fehlt

diesem Gesänge Leben und jugendliches Feuer. Die

Pateri schnörkelt brav. Die Semiramido mit der

Unger geGel kaum in der ersten Vorstellung; dar-

auf gab man die Norma, ebenfalls mit der Unger,

da aber die Pateri als Adalgisa und Botlari als

Oroveso nicht behagten, so ging bald die unlängst

von Mcrcadante zu Bergamo componirte Oper
Oggero il Dariese als fünfte Karnevalsoper in die

Scene und fiel ganz durch.

Am 27. Febr. gab Hr. Stanislao Bonzi, ein

guter Violinspieler, der unlängst aus Frankreich zu-

rückkam, eine musikal. Akademie in diesem Thea-
ter mit vielem Beifall; die Gesangstücke wurden
von der Unger, Lorenzani und dem Hrn. Biacchi

vorgetragen. Die Familie Ronxi ist ganz musika-

lisch. Der Vater war Balletmeister. Die Toch-
ter Giuseppina (berühmt) sang diesen Karneval auf

der Scala zu Mailand; der Bruder Antonio, auch

Componist, singt dermalen als Tenor auf unserm
Theater Valle (s. weiter unten); der jüngere Bru-

der Luigi will «ach componiren. In benannter

I Akademie spielte Hr. Antonio mit seinem Bruder
I Stanislao ein sogenanntes Doppelconcert für Piano-

foite und Violine; "er ist aber weder als Compon.,

noch als Sänger und Spieler vortrefflich zu nennen.

(Teatro Valle.) Bei allem Gefallen der aten

Oper Sonnambula, in welcher David sang, wurde
sie durch die bereits angezeigte erste neue Opert

Chi dura vince, aus der Scene verjagt; jetzt sah

man erst ein, welch' eine Originalität und Philo-

sophie in dieser Musik verborgen lag, und wie gut

die Spech, die Herren Bonzi, Rovere u. Schober

(lechner) sie vorzutragen wussten. Aber tot capita

tot sententiae, es gab eine nicht unbedeutende Zahl,

welche richtiger urlheilten und dem Hrn. Ricci

blos einiges Talent im Buffostyle und weiter nicht*

zugestanden; demungeachtet siegte. Ricci über Bel-

lini. Die dritte ebenfalls neue Oper; La testa di

bronzo, von Hrn. Giacomo Foutemaggi, machte

Fiasco, weil man sie zu gelehrt, in der italieni-

schen Theatersprache langweilig fand. Ein von
diesem Maestro für Neapel unlängst componirtes

Oratorium: Gefle, war weit glücklicher. In die-

ser Testa di bronzo debütirte die Luvredo, eine

Schülerin des braven Bassisten Palriossi aus Lo-
reto, die eine gute Schule hat. Die vierte, aber-

mals neue Oper, Nina pazza per amore, war vom
Maestro Pietro Antonio Coppola. Das Buch, be-

kanntlich schon von Paesiello in Musik gesetzt,

wurde vom Dichter Ferretli umgearbeitet. Hr.
Coppola ist zwar auch in Catania geboren; dass

aber Catania nicht das Land der Orpheus sei» wie
die Siziliancr glauben, beweist diese Nina, welche,

einige nicht üble Dingerchen etwa ausgenommen,
eine mit neumodischen Schönheiten gepfropfte saft-

lose Pflanze ist. David war nicht bei Stimme; die

Spcch gefiel am meisten, desgleichen ihre Cavatine,

ihr Duett mit David , ein Chor und Einiges im er-

sten Finale. Maestro u. Sänger wurden oft, Erate-

rer 7mal auf die Scene gerufen; sogar der Dichter

musste erscheinen, es war ein Jubel ohne Gleichen.

Terni. Das neue Theater wurde hier am ver-

wiesenen 39. Dec. mit dem Furioso eröffnet, wor-
auf die GaszA ladra folgte. Die nicht über*« Mit»-

telinässige hervorragenden Hauptsänger waren £ di*

Smeralda Salvatori aus Perugia (Anfangeria, nicht

ohne Anlagen), der Tenor Fortunat« Boviooi, der

ßuffo Giovanni Zampetlini und der Bassist Fraa-

cesco Gramacini. Opern und Sänger gefielen.

Spoleto. Bellini'* Norma und Slraoiera erfreu-

ten diesen Karneval die Hauptstadt Umbrien*, in
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ihnen vorzüglich die Prima Donna Carolina Soret

mit einer umfangreichen geläufigen Stimme. Die

andere Prima Donna, Caterina Spisena, aus Bo-

logna, hat eine gute Gesangschule, ist Anfängerin

und aehr befangen. Warum aber der Tenor Fran-

cesco Nucelli in der Introduction der Straniera vor

Furcht beinahe aus dem Tacte kam,, wissen sich

die Spoletaner um so weniger zu erklären, da er

sich in der Norma wacker hielt. Der junge Bas-

sist Luigi Rinaldini that sein Mögliches.

Todi. In Rossini's Matilde Shabran betrat zum
ersten Male /die Bühne eine Amalia Badessa (Mez-

zosopran) ih der Rolle des Edorda mit einer nicht

üblen Stimme und nicht guten Aussprache. Der
Buffo Pietro Zambelli belustigte die Zuhörer. Der

Bassist Rocco Santini, mit keiner eigentlichen Bass-

atimme, erwarb sich ihren Beifall. Dem Tenor

Antonio Michelini war die Rolle des Corradino

nicht angemessen. Ueber Alle ragte die Prima

Donna Emilia Santi in der Titelrolle hervor, weil

ihre Stimme und Gesang weit besser als die ihrer

Collegen war. Sie machte sich ebenfalls Ehre in

dem nachher gegebenen Barbiere di Siviglia.

Orvieto (Teatro della Fenice). Ein 30jähri-

ges schönes Frauenzimmer, Namens Paradisi, be-

trat als Adalgisa in der Norma zum ersten Male

die Bühne. Stimme und Action berechtigen zu

guten Hoffnungen. Was fiel doch dem Hrn. Ni-

colai ein, in seinem säubern Buche: „Italien, wie

es wirklich ist'
4 tu sagen, es gebe keine schönen

' Frauenzimmer auf dieser Halbinsel? da sogar im
Königreiche beider Sizilien, wo es in der That wenig

schöne Damen gibt, dies Jahr ein Vierteldutzend

nagelneuer schöner Prime Donne die Bühne betraten!

(Fortsetzung folgt.)

Cassel. (Beschluss.) Die Mitglieder der Kur-
fürstl. Kapelle haben zum Besten ihres Pensions-

Fonds diesmal drei Winterconcerte gegeben, wel-

che, wie gewöhnlich, sehr mittelmässig besucht

Wurden. Es ist uns unbegreiflich, mit welcher

Lauheit man diese Genüsse aufnimmt. Eine Haupt-
ursache mag wohl mit sein, dass diese Concerte

im Hoftheater gegeben werden) dazu gehört ein

schöner Saal, worin die ganze Zuhörerschaft mehr
einer grossen Gesellschaft ähnelt, und wechselsei-

tige Unterhaltungen gepflogen werden können ; dann

aber auch mag die wenige Abwechselung mit Schuld

sein. Wir hören an viel und zu oft ron einem

nnd demselben Componisten. Die braren Solo-
spieler unserer Hofkapelle sind dünn gesäet, mit
zwei bis vier sind wir schon fertig. Ein anderer

Uebelstand ist endlich, dass man mit den Ouver-
türen und Symphonieen die Concerte beginnt, an-
statt mit denselben zu schliessen, und dadurch schon
halb ermüdet für die Einzelnheiten im Gesang u.

auf den Instrumenten keinen rechten Sinn mehr
hat, zumal da entere grösstentheils aus gangbaren
Opern genommen werden.

Im ersten Concert (i5. Nov. i834) wurden
ausgeführt: Ouvertüre zu Shakespeares Sommer-
nachtstraum ; sie gefiel sehr und wurde später uoch
einmal auf Verlangen gegeben $ es war überhaupt

das erste Mal, wo wir etwas von diesem ausge-

zeichneten Componisten hörten. Die Kenoer fan-

den sie interessant, und verkannten nicht das ei-

genthümliche Streben nach Beethovenscher Origi-

nalität und Bizarrerie. Sie wurde sehr gut execu-

tirt. Eine Scene und Arie von Spohr trefflich com-
ponirt, aber von Dem. Pistor nicht zur Genüge
vorgetragen. Hr. Adolph Hesse aus Breslau gab

ein Pianoforte-Concerte von seiner eigenen Com-
position, welches beifällig aufgenommen wurde,

desgl. seine dritte Sinfonie und ein Rondo capric-

cioso für Pianoforie allein. Diese Musikstücke

reichten hin, um in Hrn. Hesse einen sehr fleis-

sigen, talentvollen und correcten Componisten ken-

nen zu lernen, welcher sich im Spohr'schen Gei-

ste herangebUdet hat. Ausserdem sang Hr. Schmidt

noch ein Lied von Marschner, was nicht gut ge-

wählt war ; unser trefflicher Solospieler Wiele trug

ein Violinconcert von Maurer vor, welches mit

grossem Beifall aufgenommen wurde. Den Beschl.

machte das erste Finale aus Zeraire u. Azor von

Spohr, von den Damen Fürth, Pistor, Meisselbach

und den Herren Schmidt u. Föppel gesungen. Es
dehnte sich dieses erste Concert bis gegen 10 Uhr
aus, und das war viel zu lange.

Den n.Decbr. : die obenerwähnte Ouvertüre

von Mendelssohn -B. wiederholt; eine Arie aus

Sargiues, von Dem. Pistor gesungen. Nonetto con-

certante von Spohr. Dann dessen vierte Sinfonie,

mit vielem Antheil aufgenommen. Hr. Dotzauer

(zweiter Vcellist) trug ein Rondo für's Violoncell,

von seioem Vater componirt, trefflich vor. Den
Beschluss machte ein Quintett aus Cosl fan tutte.

Das dritte und letzte Concert nach einem lan-

gen Zwischenraum den 19. März i835: Ouver-

türe von Onslow; Arie aas Zemire nnd Azor von
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Spohr, getnngen von Dem. Pistor; Concertino für

Clarinette von Iwan Müller, geblasen von Baader,

recht brav. Terzett aus dem Zweikampf von He-
rold, von Dem. Pistor, Mad. Rottmaier und Hrn.

Schmidt. Dann zum ersten Male die dritte Sinfo-

nie von Kalliwoda, ein Potpourri über Themen
•ut Jessonda, für Violine u. Violoncello v. Spohr,

gespielt rom Componiaten und Hrn. Haaemann.

Ein seltener Genuas an diesem Abende, diese bei-

den Meister auf ihren Instrumenten zu hören. Ein

lauter, dauernder Beifall belohnte beide für diese

Hochgenüsse. Aufgefallen wird es Ihnen sein,

dass wir diesmal gar nichts von Beethoven gehört

haben; darein müssen wir uns fügen, aber hart

ist es jedenfalls.— Den 27. Mars gaben, die bei-

den Musikvereine Liedertafel und Eunomia sum
Besten der Armen ein grosses Vocal- und Instru-

mentalconcert, welches sehr besucht war und sich

die allgemeine Zufriedenheit erwarb. Sie fahrten

die Ouvertüre aus Olympia von Spontini, die wir

fcoch nie hörten, nach ihren Kräften brav aus;

dVgl. einen Männerchor aus „Elisa" von Cheru-

bini ; ein Concertino für Posaune
, comp, von Fer-

ling, vorgetragen von Bettenhausen $ Wielinger-Balk,

Mänaerchor mit Orchesterbegleitnng, Gedicht von

Tegner, comp, von Panny, gans vorsüglich; desgl.

der Rhein, Volksgesang von Panny, vortrefflich;

ein Kiommer'sches Concertante für 2 Clarinetten

von Bauth und Heisterhagen mit Beifall vorgetra-

gen. Der Herbst am Rhein, Männerchor mit

grossem Orchester von Panny, gefiel sehr; desgl.

ein Kriegerlied von demselben. Es war dieses ein

genussreicher Abend , theils durch das viele Neue,

theils durch die Ueberraschung, dasselbe von Di-

lettanten so trefflich ausgeführt sn hören.— Weil
die beste Würse unseres Lebens im verflossenen

Winter der Tans war, so haben wir uns auch auf

Tanzcompos. gelegt. Unser vortreffliches Orche-

stermitglied Deichert lieferte ein Heft vierhandigcr

Tänse; Adolph Herstell, Sohn des trefflichen Or-
ganisten, Seminar-Musiklehrers und verdienstvollen

Psalmen-Componisten ,
gab sehn neue Tänse nach

Opern-Motiven. Mosenthal erfreute uus mit meh-
ren neuen Liedercomp. Gelingt es uns, den treff-

lichen Heubnelschen Flügel Hasemanns, wohl den

schönsten jetzt in unserer Residenz, käuflich an uns

zu bringen, so wollen wir diese Lieder darauf

durchspielen und in unserm nächsten Berichte mehr
davon berichten. Wir schliessen unsere etwas lan-

gen Bericht mit der Erwähnung eines Werkes,

welches Sie hören müssen \ nm sich zu überzeugen,

dass Deutschland noch gegenwärtig Meister in der

Kirchenmusik besitzt, die de« Ruhms der Ältere

Werth sind. Wir meinen Spohrj neues am
Charfreitage und am ersten Pfingstfeiertage gegebe-

nes Oratorium : „Des Heilands leiste Stunden", wor-
über ein trefflicher Musikkenner in einem Ihrer

Blätter bereits ausführlich gehandelt und doch noch
eher zu wenig als zu viel gesagt. Die Solopartieen

wurden theils von Mitgliedern der hiesigen Gesangver-

eine aasgeführt, worunter wir ehrenvoll auszeichnen

müssen Dem. Sophie Pfeifer mit einer wunderherr-

lichen Stimme u. guten Schule, und Hrn. Schmelz,

einen kräftigen Tenor und kunstgeübten Sänger,

anderer vortrefflichen Dilettanten nicht au geden-

ken ; theils von Mitgliedern unserer Oper, der Dem.
Pistor, deren Stimme uns in der Kirche nicht recht

susagen und ansprechen wollte; den Herren Föppel,

brav, Schmidt, Deitmer, Birnbaum und Hofmaun.
Auch den Ausführern der Chöre beiderlei Ge-
schlechts gebührt unser "Dank; denn wie hätten

wir ohne sie ein solches Werk hören können?

Kurze Anzeigen.

Vier Gesänge für 4 Männerttimmen comp, von

Jul. Schneider. Op. 3 4. Partitur und Stimmen.

Berlin, b. Gröbenschüts u. Seiler. Pr. 20 Sgr.

Diese 4 Männerlieder skid : das Bundeslied v.

Th. Körner; das Vaterland Preussen; Amor und
Bacchus, von A. Bode; Ständchen, von Winter.

Zum Theil sind sie bei Gelegenheit des vorjähri-

gen Musikfestes in Potsdam mit Beifall gesungen

worden; sind ansprechend in Melodie und Har-
monie, wenn wir auch in der letzten einige Klei-

nigkeiten anders gestellt wünschten. Wir berüh-

ren dies nur unsers musikalischen Gewissens hal-

ber, denn im Ganzen sind sie sorglicher harmoni-

sirt, als viele andere, namentlich ausländische;

auch wird den Sängern zuverlässig Alles, wie es

steht, nach ihrem Sinne, nnd keines dieser Lieder

besonders schwierig sein. Das Heft ist demnach,

insbesondere den Preussen an empfehlen.

Treis Duos concertane pour II Flutet eompatds

— par C. G. Beide. Op. 1 2. No. 1, a et 5.

Leipzig, an Bureau de Mnsiqne de C. F. Pe-
ters. Pr. jede» Heftes »6 Gr.
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Alle drei Hede -sind im ernsten im [tatenischen

Style gearbeitet und zum Studium nützlich oder

für schon Geübte zum Vergnügen, das ihrer Fer-

tigkeit angemessen ist. Der Fleisa des schon ge-

kannten Componisten, der sichtbar auf die Arbeit

verwendet wurde, verdient ausgezeichnete Aner-

kennung. Nur in wenigen Wendungen des nicht

leichten zweistimmigen Satzes hätte ein wiederhol-

tes Prüfen noch Einiges zu rerbessern gefunden.

Zuweilen ist auch die Orthographie nicht ganz ge-

nau : allein man hat sich nun einmal ziemlich all-

gemein erlaubt, nicht mehr darauf zu sehen. Es

wird nur darum noch nicht gutj die" besten Com-

ponisten nehmen sich nur dann eine solche Frei-

heit, wenn der Grund der Verwechselung, der

aich meist im Wesen des Instrumentes findet, in

die Angen springt. Wir sind gewiss, dass der

immer vorwärUstrebende Componist auch darauf

achten wird, wenn man die Sache jetzt auch häu-

fig genug unter die Gleichgültigkeiten setzt. Ue-

brigens werden diese mit Vergnügen durchgesehe-

nen concertirenden Duos Nutzen bringen, wie das

folgende Werkchen, das für gute Weiterbildung

icbon gebildeler Bläser sorgt:

Troie Capricet pour la Flute comp, par C. G.

Belebe. Oeuv. ia. Liv. a des Caprices. Leip-

zig , che« Fr. Hofmeister. Pr. ia Gr.

Gute Flötisten und solche, die es werden

wollen, haben es nicht zu übersehen.

6 Rondino'e über beliebte Opern- Melodieen für

Violoncell und Pianof. No. l u. 1 aus der

Opert Capuleti u. Montecchi ; No. 5 u. 4. aus

Forma; No. 5 u. 6 au* Sonnambula, comp,

von /. /. F. Dotxauer. Op. i5». Prag, bei

Marco Berra. No. 1 1 l Fl. i5 Kr.} jedes Heft

der übrigen x Fl. Mze.

Sehr gefallige Unterhaltungen für Liebhaber

in häuslichen Kreisen und zu angenehmen Studien

für Violoncellisten, die bereits Ton und Fertigkeil

in nicht zu geringem Maasse besitzen. Sie sind

•ämmtlich mehr für diese berechnet, um sich da-

mit vor Freunden zu zeigen, als für Pianof.-Spie-

ler, die «war nicht vernachlässigt sind, jedoch Al-

les leicht Tom Blatte spielen werden j für nnr mas-

sige Pianofortespieler wird das Ganze sogleich eine

Uebung sein, die ihnen bald Freude machen wird.

Allen 6 Heften können wir lebhaften Beifall der

Mehrsahl versprechen.

Neue Pianoforte-Schule in i84 Uebungen, oder

Materialien Jär den Unterricht u. das Seibet-

studium am Piano/. Herausgegeben —• von

Jul.Knorr. Leipzig, bei R. Friese. Pr. l^Thlr.

Der Verf. glaubte, nach seinen eigenen Wor-
ten der Vorrede, dieser neuen Pianoforte-Schule

eine grössere Verbreitung zu verschaffen, wenn
er keine eigene Methode darin entwickelte, so dass

sie überall, bei jeder Methode, in Anwendung ge-

bracht werden könnte. Er hielt das Massenhafte

anderer Schulen für abschreckend und kleinere bei

gefälligerer Behandlung der Stoffe für nicht aus-

reichend. Es konnte demnach bei dem gewissen-

haftesten Studium aller zweckmässigen Lehrbücher

u. Etüden durchaus nichts Anderes als eine scharfe,

gedrängte Auswahl des Ausreichenden gegeben wer-

den, was an und für sich dankenswerth ist. Mau
wird diese sehr gedrängte Auswahl nützlich finden.

Nach 5 Seiten Text beginnen die Notenbeispiele

mit eingestreuten kurzen Bemerkungen. Das Ganze

besteht aus 5 a Folioseiten.

Anzeige
TOB

Veilags-Eigenthum.

Am i. August
erschien bei uns als rechtmässiges Eigenlhum:

Second grand Trio
pour Piano, Violon et Violoncelle

concertant

p.r

/. May seder.
Op. 5a.

Wien, im August i835.
Altana et Comp.

Leipzig, bei Breithopf und Härtel, Redigirt von G. fV. Fink unter »einer VeranUvorÜMhkeit.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 12*« August N =. 32. 18 3 5.

Ueber die Symphonie
,

aK Beitrag aur GeacKirhte und Aeitheük deraelbt«,

tob G. W. Fink.
(ForUettuog.)

Man hat in mehr als einem französischen Auf-
satze von Gossec behauptet, er habe den wahren
Charakter der Symphonie gegründet, und nur der

Mangel eines zur Ausführung seiner Ideen geschick-

ten Orchesters sei ihm hinderlich, Hnydn dagegen

hierin sein glücklicherer Nachfolger gewesen. Hat
man uns dieses Postulat auch ohne weitern Beweis

als einen Glaubenssatz hingestellt: so wollen wir

dies dennoch der Vaterlandsliebe der Fremden nicht

als eine Hauptschuld anrechnen 5 im Gegenlheil er-

scheint es als eine Art Tugend, vergleichen wir

es mit dem Dienste, den uns unsere eigenen Lands-

leule in Verbreitung des genannten Postulates ge-

leistet haben. Mau hat einen jener französischen

Aufsätze und zwar den spätem, welcher Gosscc's

Symphonieenbegründung nachspricht, in das Teu>
sche übersetzt, ohne auch nur die geringste Anmer-
kung dagegen zumachen; ja man gibt sich das An-
sehen, als habe die teutsche Lesewelt eine solche

Uebersetzung als etwas Wichtiges anzusehen. Da-
gegen sind wir gewiss, dass alle wohlgesinnten In-

und Ausländer es für keine Ehre halten können,

wenn man ohne ausreichenden Grund feinem Volke

irgend eine Ehro nehmen lässt, ohne f.uch nur den

geringsten 'Gegenkampf zu unternehmen. Wusste
man dagegen nichts zu erwidern, so ist es schlimm

genug} wollte man nicht, ist es noch viel schlim-

mer. Es ist eine Ehrenpflicht, das Vorgeben kurz

zu berichtigen.

Fragen wir zuerst nach der Zeit, in welcher

Gossec seine erste Symphonie aus C dur schrieb:

so berichtet uns ein früherer, nicht übersetzter

französischer Aufsatz eines geehrten Mannes, G.
habe dieses sein erstes Werk für volles Orchester

(Flöten, Oboen, ClarineUen, Fagotte, 2 Hörner,

3 7 . Jahrgang.

a Trompeten und Pauken) für das Concert des

amateurs geschrieben. Selxen wir nun nach den
allbekannten Lebensumständen Gossee's die mög-
lich früheste Zeit der Entstehung dieser Sympho-
nie, so kann es frühestens zwischen 1765— 1770
geschehen sein. Nun ist es aber zuverlässig ge-
wiss, dass Jos. Haydn seine erste Symphonie

im Jahre 1759 schrieb, als er Musikdireclor des

Grafen Morzin war, welcher sein Orchester schon

zum Anfange des folgenden Jahres entlassen musste,

weil sein ansehnliches Vermögen zu Grunde ge-

richtet war. Diese erste Symphonie unsers H.
halte dem Fürsten Nie. Esterhazy «o Wohlgefal-

len, dass H. am 19. März 1760 zum fürstlichen

Kapellmeister ernannt wurde. Das wird hoffent-

lich Beweises genug sein, dass unser Haydn mit

seinen Syinphonieen auch der Zeit nach vor Gos-
sec steht. Wenn aber vom innern Wesen der

Symphonie die Rede ist, worauf doch auch etwas

ankommen dürfte, so wird man wohl darüber keine

Worte zu machen nöthig haben. Es ist also grund-

falsch, wenn man uns hat glauben machen und es

zu gutmülhig durch Uebersetzen hat verbreiten wol-
len: „Ein französischer, richtiger ein niederländi-

scher, Künstler versuchte diese grosse und edle

Gattung der Musik zuerst mit enschiedenem Er-

I
folge, und es ist dies ein Ruhm für Frankreich."—

| Wenn noch an einem andern Orte gesagt wird:

„20 Jahre später als Gossec unternahm Haydn
eine Arbeit für volles Orchester", so hat sich dies

schon durch das Gesagte widerlegt. Wie viele

Symphonieen müsste denn da unser H., der be-

kanntlich auch in andern Compositionsgalttmgen so

ausserordentlich viel schrieb, jedes Jahr geschrie-

ben haben, da wir wenigstens 118 Symphonieen
von ihm besitzen? —

32
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Auch die Italiener mochten sich gern die Ehre

zueignen, Symphonieen im grouen Sinne des Wor-
te! eher als Haydn geschaffen zu haben. Man nennt

Paliudini u. Saminartini. Wir widerlegen das nicht,

denn was diese Männer in Instrumentalmusik her-

vorgebracht haben, das hat eine grosse Anzahl

teutscher Componisten lange vor ihnen und zum
Glück besser gegeben. Man kennt die ital. Mu-
sik dieser Art zu gut, als dass wir uns dabei ver-

weilen sollten. Sogar die Anekdote ist wieder hrr-

rorgesucht worden: Ein böhmischer Violinist Mis-

liweciek habe bei Anhörung einer Symphonie von

Sammartini in Mailand ausgerufen : „Endlich kenne

ich Haydn's Vorgänger und das Muster, nach wel-

chem er sich gebildet hat!" Allein erstlich waren

es nicht Symphonieen, sondern Quartetten, die der

Böhme hörte. Man sehe die biographischen Noti-

zen über Jos. Haydn von dem mit H. befreunde-

ten K. Sachs. Legationsrathe Georg Aug. Griesin-

ger, welchem H. selbst, deshalb befragt, lachend

erwiderte, dass er zwar in seiner Jugend die Mu-
sik dieses Mannes gehört , nie aber geschätzt habe,

denn Sammartini sei ein Schmierer. Dazu fügte er

noch, er erkenne keinen andern als nur den Em.
Bach als sein Vorbild an. — Haydn's kindliche

Redlichkeit, eines Mannes, der nie zu viel, immer
au wenig von sich selbst hielt, wird Jeder trauen,

der seinen Menschenwerth nur cinigermaassen kennt.

Kaum wusste er selbst, was er der Welt geleistet

halte. Dann hat auch sein richtiges Gefühl aller-

dings den Maun genannt, welcher die alt erhabene,

gothisch grosse, contrapunclische Schule, die sein

Vater auf den höchsten Gipfel gehoben hatte, mit

•einen grossartigen , doch schon gefälligem Schö-

pfungen in ein neues Wesen überführte, das am
glänzendsten von unsern drei Heroen der Tonkunst

aufgenommen und zu einer Höhe gebracht wurde,

welche auch die Fremden anzustaunen nicht umhin
können, sobald sie nur auf die Stufe gekommen
sind, die selbst zur Anerkennung nothwendig ist.

Das haben auch die Fremden zugestanden. Es
heust: „Schöpfer der heutigen Symphonie, erhob

er sie zur Vollkommenheit." Ist nun Haydn Schö-

pfer, so ist es nicht Gossec, oder man widerspräche

sich selbst. Noch senöner spricht der frühere fran-

zösische Aufsatz: „Haydn strich das Alte und suchte

einen neuen Gang, auf welchem er viele Nachah-

mer fand." Hat er nun das Alte gestrichen und

ein Neo.es dafür gegeben, so haben wir, was wir

behaupten und was zur Steuer der Wahrheit noth-

wendig festgehalten werden muss, dass nämlich
Haydn der Vater der neuen grossen Symphonie
ist, was wir seit jener Zeit unter diesem vieldeu-

tigen Auadrucke verstehen. Und was ist das?
(B..chlui. folgt.)

R B c

Troitieme Sinfonie h grand Orcheetre compotie
par Georg« Onelotv. Leipzig, Jche» Breitkopf

et Härtel. Pr. 4 Thlr.

Die erste und zweite Symphonie dieses hoch-
geachteten Instrumental-Componisten sind in unsern

Blättern gebührend besprochen worden, und zur Be-
urtheilung dieser dritten, die, wie die frühem, in

schöner Stimmauflage gedruckt erschien, fehlt uns

die Hülfe einer gut geschriebenen Partitur nicht,

dass wir also nicht erst auf ein wiederholtes Vor«
tragen derselben zu warten genöthigt sind. Schon
das kurze Eingangs-Largo ist in seiner Einfachheit

so ungesucht würdig, dass es alle für Tonkunst

empfängliche Herzen, ohne sie im Geringsten zu

überfüllen, zu stiller Aufmerksamkeit stimmt. Das
All. espressivo, Fmoll, ist so vortrefflich in-

strumentirt, als der Einleitungssatz; die vielfach

gewendeten Hauptgedanken sind so wirksam unter

die Instrumentenmasse verlheilt und so klar durch-

gehalten, dass es überall, wo nur ein Orchester

auf den Namen eines guten Anspruch machen
kann, ohne zu viele Mühe des Einstudirens, ge-

lungen zu Gehör gebracht werden kann. Der aus

den Hauptsätzen gezogenen Nebengedanken sind

nicht zu viele und die Verknüpfung derselben geht

selten und niemals zu weit über den abgerundeten

Bau hinaus, den das Werk als Quintett in dem
allgemein bekannten Style des Componisten erfor-

dert. Es ist nämlich diese Symphonie, was auch

ausdrücklich auf dem Titelblatte angegeben worden
ist, vom Verf. mit bemerkenswerthen Veränderun-

gen aus seinem 5 asten Werke gezogen worden.

Die Vergleichung dieser Orchesterbearbeitung mit

dem Originalwerke wird für jeden Künstler eine

angenehme und anziehende Beschädigung sein, für

Alle aber, die noch auf dem Wege weiterer Bil-

dung sich befinden, wie die Meisten, wild eine

solche Vergleichung von grossem Nutzen sein. Man
wird sehr bald sich überzeugen, dass die Aufgabe,

sollte die Einheit und Abrundung des vorliegenden

Ganzen nicht gestört oder auch nur nicht zu sehr
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verhüllt und mit Schatten überhäuft werden, nicht

schöner gelost werden konnte. Die Vertheilung

der gegebenen Sätze anter die Doppelmasse der

Blas- nnd Streich -Instrumente und der Wechsel

derselben gibt eine so verschiedenartige Färbung,

als sie nur ohne Verdeckung der Grundidee sich

verwirklichen durfte. So wird man den feurig

drängenden Menuettsatz, so das einschmeichelnde

Andante soave ^ finden; nicht anders den Schluss-

•ats All. agitato, dessen zwiefaches Motiv sehr ge-

schickt verwebt and fest zusammengehalten wor-

den ist. Können wir also die Bearbeitung an sich

nur durchaus musterhaft nennen, so wird doch eben

darum der sum Grande liegende Originalsatz (Op. 3 a)

auch überall durchklingen müssen u. bei aller Würde
des Inhalts eine leichtere Art Symphonie bilden, als

jene polyphonischer erfundenen unserer grössten

Meister diese« Style« sind, worüber wir nächstens,

sprechen werden. Einen «ehr bedeutenden Vortheil

bat dieae Art Symphonieen doch, auch abgesehen

davon, das« selbst die mit symphonischen Meister-

werken Vertrauten auch weniger in einander Ge-
schlungenes von Zeit zu Zeit mit Vergnügen hören

werden; sie fuhrt die weniger geübten Ausüber

und Hörer auf eine würdige Weise zu den schwe-

rer aufzufassenden und hilft der Freude daran

freudig auf.

le Pianof.

de l'Orchestre, ou avec Quatuor, ou pour Piano

$eul compoU — par John Field. Leipzig,

che« Breitk. et Härtel. Pr. av. Orch. 4 Thli
.,

av. Quat. 5 Thlr.j pour Pfte seul i Thlr. 16 Gr.

Es ist dieses siebente Concert des berühm :en

Meisters dasselbe, da« er auf seiner letzten und
grössten Kunstreise in Paria spielte. Es besteht

nur au« swei .Sätzen, ohne Adagio. So überaus

reisend er zu «einer Zeit auch die Adagio'« vor-

trug, mit 'einem Zauber, der «ich nicht wohl be-

schreiben läsit, so war er doch mit diesen Sätzen

für das Pianof., im Vergleiche mit andern Instru-

menten, nicht immer zufrieden. Er hat oft gesagt:

der erste, der für das Pianof. ein Adagio schrieb,

War ein Narr (c'ltait un fou). —
Der erste Satz, AU. maestoso, \ , C moll, ist

bei schönem Vortrage, der su Field's Compositio-

nen besonder« gebort, von herrlicher Wirkung;
nicht in der romantisch genannten Art, aber treff-

lich gehalten, voll schöner Gedanken und gesunder

Bravouren, deren Vollendung vielleicht nnr eine

einzige , freilich eine Hauptschwierigkeit haben
dürfte, nämlich den Fi ehrsehen Anschlag, zu des-

sen Belitz nicht geringe Uebung gehört, der jedoch

der Anstrengung vollkommen wertb ist. — Der
zweite Satz, All. moderato, hat Walzerrhythmus,
ist pikant durchgeführt und liefert einige ausge-

zeichnete Solopartien in einer zuweilen wunderli-

chen, im Ganzen ergötzlichen Manier. Wir wür-
den beide Sätze von einander trennen und also nur
den ersten für sich vortragen, den andern zu ei-

ner andern Zeit, wieder für sich. Wir geben aber
unbedingt dem ersten Satze den Vorzug vor dem
zweiten. Uebrigens ist sich der Meister in seiner

Cum portionsweise, die in unsern Blättern wieder-
holt besprochen worden ist, treu geblieben, «o dass

wir nichts weiter hinzuzufügen haben, als etwa:
Es ist kein Concert, das jeder Stümper spielen

kann; e« gehört eine völlig überwundene Mecha-
nik dasu, wenn auch vielleicht Mancher meinen
möchte, die hier verlangten Fertigkeiten wären
für unaere Zeit nicht die schwierigsten, worin er

auch in einer Hinsicht Recht haben soll. Allein

darauf legen wir Gewicht: Es ist Field'sche Bra-
vour; auch taugt sie nicht zum Prahlen, sondern

zum soliden Spielen. Und so empfehlen wir das

Werk allen echten Pianofortespielern, die sich nicht

auf eigene Hand eigene Concerte schreiben.

Noch sind in derselben thätigen Verlagshand-

lung erschienen i

1. Douaeme et treitiime Nocturnes pour le Pfte
par John Field. Pr. 8 Gr.

2. Rtviena, Reviens. Cavaline pour le Pfte. Von
demselben, Pr. 13 Gr.

Wer kennt nicht Field's reisende Nocturne«?

Jeder wird begierig sein, das neue Heftchen zu

spielen. Die 1 2. Nummer ist ein Mittelsats aus

dem ersten Theile des eben besprochenen Concert«.

Man wird ihn auch in dieser Absonderung für ein

schöne« Ganze anerkennen müssen. Die 1 5. Num-
mer ist eine hübsche leichte Kleinigkeit, bei deren

Vortrage das Meiste auf guten Anschlag ankommt.
So bietet auch die Cavatine durchau« keine Bra-

vouren, nur Gesang und in der Fortführung man-
ches Pikante. Dennoch rathen wir nicht, e« von
eigentlichen Anfängern spielen su lassen, wohl aber

von solchen, die das Mechanische, was eine gute

Schule vorschreibt, schon hinter «ich haben. Sie

werden für schönen Vortrag Nutzen davon haben,
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io wie fertige Spieler in geselligen Zirkeln zur

rechten Zeit damit Vergnügen macheu werden.

Grand Septuor pour le Piano/., Violon , Alto,

Clarinette, Cor, Violoncelli et Contrebasse

composd pour la Sociite philharnionique de

Londres par J. Mosehe lex. Oeuv. 88. Leipzig,

che« Fr. Kiatner. Pr. av. acc 5 Thlr. 16 Gr.;

sans aecomp. 1 Thlr. 16 Gr.

Ein vortreffliches Werk, da« zu den schönsten

dieses Componisten gerechnet werden muss. Es

zeichnet sich nicht hlos durch solide Arbeit vor-

theilhaft aus , sondern auch durch iuwohuenden

Geist, der gleich im ersten Satze, All. con Spirito

Ddur, kräftig, schön und klar anspricht. Der

Salz ist ungesucht und doch eigenthümlich, um wel-

cher beiden Eigenschaften willen ihm auch gute

"Wirksamkeit nicht entgehen kann. Das Scherzo,

Presto || Gmoll, ist noch origineller, als der erste

Satz, vielleicht für diesen Gedanken etwas zu lang

ausgesponnen , oder den Gedanken selbst zu sehr

erschöpfeud, was dem Scherzo am wenigsten an-

gemessen ist. Dennoch ist es schou. Der dritte

Satz, Adagio Bdur, ist ganz vortrefflich, mag
man die Wirkung oder die Verarbeitung befragen.

Das wohlthuend Sanfte und Weiche hat sich fast

befremdlich und doch immer mehr anziehend mit

Modulationsfreiheil neuester Zeit vereinigt, aber so,

dass durchaus nichts Abstossendes fühlbar wird;

selbst das Befremdliche schmeichelt sich ein. Das

Finale, All. con brio, |, Ddur, ist die Krone des

Ganzen, das an Schönheit wächst bis an's Ende.

Wir dauken dem Componisten einen grossen Ge-
nuss und wünschen, dass sich ihn viele Musik-

freunde bereiten mögen. Sollte manchen Künstler-

gesellschaften es zufällig an einem Clarinettisten 11.

Hornisten fehlen, so kann die Clarinette von einer

aten Violine, und das Horn von einem 2ten Vio-

lo ncelle vertreten werden. Ausserdem hat der Vf.

selbst sein Werk auch für das Piauof. ä 4 mains

bearbeitet.

E r h l ä r u n g

.

Bei meinem jetzigen Aufenthalte in Weimar
erfahre ich, dass von Leipzig aus verbreitet ist,

i«»h werde nächstens eine Geschichte der Tonkunst

meiner Zeit drucken lassen. Ich lasse gern jedem

Gerücht ungestört seinen kurzen Lauf, wenn mich
nicht bestimmte Ursachen aulfordcrn, anders zu

verfahren. Das ist aber hier der Fall. Darum
erkläre ich: Jenes Gerücht ist nicht Mahr. Ich

werde früher oder später solch ein Buch heraus-

geben, und arbeite schon längst (lassen andere Be-
schäftigungen mir Zeit) daran; au ein „nächstens

drucken lassen" ist aber gar nicht zu denken, und
eiu „wann sonst?" kanu ich nur folgendermaassen.

beantworten.

Ich habe nun einmal die Gewohnheit ange-

nommen, Eins nach dem Andern zu thun und
jedes Ding mit seinem Anfang anzufangen; auch

der Tonkunst und allen Beschäftigungen mit ihr

nur einen Theil meiner Zeit und meiner Kräfte zu

widmen. Und weil es so lange her ist , dass ich

diese Gewohnheiten angenommen, so werde ich

.wohl auch bei ihnen bleiben. Hierzu kommt noch,

dass ich frühzeitig einsehen lernen, des Menschen
Kraft aei beschränkt; dass ich diese erkannte Wahr-
heit, besonders seit reifen männlichen Jahren, im-

1 merdar auf mich angewendet und nun darin ein-

geübt bin, auch alle meine Zwecke, folglich auch

meine Arbeiten, zu beschränken.

Aus alle diesem ist nun, was überhaupt meine

Bemühungen um die Geschichte der Tonkunst, wie

sie III den letztvergangenen Jahren an's Licht ge-

treten sind und in den nächstfolgenden an's Licht

treten werden — Biographisches u. dergl. uner-

wähnt — zu Stande gekommen: Der Grundriss

einer Geschichte der Gesangs - Musik für Kirche

und Kammer etc., im 4ten Bande meines Buchs:

„Für Freunde der Tonkunst'* (ate Aufl., i855.

Leipzig, b. Cnobloch); die dort als Muster jeder

Gattung angeführten Gesangstücke der grössten Mei-

ster aber, von frühester Zeit bis an meine Tage—
diese Sammlung, nichts enthaltend, als was zuver-

lässig zu dem Allervortrefflichsten gehört, was über-

haupt die Welt in dieser weiten, edelsten Region

der Tonkunst besitzt u. jemals besessen hat: diese

Sammlung wird jetzt bei Schott in Mainz schön ge-

stochen und der erste Folio-Band spätestens zur

Oslermesse 1 856 ausgegeben. Dies Beides fuhrt mich

bis an meine Tage; und darum werde ich deren

Geschichte, aber hernach, und (wie recht und bil-

lig) ausfuhrlicher behandeil, folgen und den Schlug

machen lassen. —
Weimar, d. a-sten Juli i855.

Friedrich Rochlitz.
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Nachricht» n.

Wien. Musikalische Chronik des weiten Quartals.

Am 4. April eröffnete endlich cur lang ersehn-

ten Consolation aller Dilettant! und Theater-Schmet-

terlinge die italienische Sängergesellschaft den Cy-
clus ihrer Gastvorstellungen mit Donizelti's lyrischer

Tragödie Anna Bolena. In dieser Debüt-Oper,

welche bereits früher, verdeutscht, in zwei ver-

schiedenen Kunsllempeln servirt, spurlos wieder

verschwunden war, erschienen nunmehr: 1. alaPro-

tagoniata: Signora Schutz-Öldosi, piinsa Donna as-

soluta; Virtuosa di Camera di S. M. l'Archidu-

chessa di Parma; — a. als Johanna Seymoar

:

Signora Strepponi, Prima Donna; — 3. als Page

Smeton: Signora Franchini, Prima Donna e Mj-
sico; .— 4. als flatterhafter König Heinrich: Sig-

nore Cartagenova , primo Basso assoluto ;— 5. als

Richard Percy: Signore Poggi, primo Tenore as-

soluto; — 6. u. 7 als Lord Rochefort und Sir

Harvey: die Signori Catalaoo und Rigola.— Un-
sere junge Welt vermeinte , Mad. Schulz achou aus

dem Grunde tu vergöltern verpflichtet so sein,

weil sie vermöge des harmonischen Nachsalzes

nothwendig einer transalpinischen Familie entstam-

men müsse. Die besser Unterrichteten aber wis-

sen ganz genau, dass Mad. Seh. eine ehrliche Wie-
nerin, mit dem Geschlechtsnamen Holdhaus ist.

Dieser jedoch musste freilich im Lande des Wohl-
lautes verzweifelt barbarisch klingen, und wurde

sofort mittelst einer unsündlichen Wiedertaufe in

das süssflötende Oldosi umgewandelt. Nur der Un-
verstand könnte läugnen, dass unsere Landsmännin

seit den 10 bis i? Jahren, wie sie ihrer Vater-

stadt Valet sagte, an Bühnenroutine, Darstellungs-

vermögen, Keblenfertigkeit und dramatischem Vor-
trag bedeutend gewonnen habe; leider muss in-

dessen hinzugesetzt werden — zum Nachtheil und
auf Kosten ihrer früher so wohltönenden Stimme.

Mit dem, was sie aus dem Schiffbruche gerettet,

weiss sie viel, sehr viel zu machen; meisterhaft

hat sie es trefflichen Vorbildern abgelernt, die ent-

scheidenden Hauptmomentc herauszuheben, auf diese

die Gesammtkraft aller noch zu Gebote stehenden

Mittel zu versparen, dagegen die minder wichti-

gen absichtlich fallen zu lassen, nach dem Grund-

satze, dass ununterbrochener Lichtschimmer zuletzt

gar nicht mehr blende. Wem genügt an einer

durch fleissiges Studium sorgfaltig gebildeten Lei»

stung, wer zufrieden ist, wenn da, wo die Natur

aaszureichen aufhört, die Kunst freundlich als

Nothhelferin einschreitet, dem gilt auch Mad. Sch.,

trotz dem, für eine grosse Sängerin.— Die Strep-

poni besitzt zwar lein imponirendes , aber ein an-

genehmes Organ, gute Schule und versteht sich

geltend zu machen. — Die Contraltstimme der

Franchini hat wenig Metall ; auch kleidet sie das

Mannercostürae keineswegs vortheilhaft. — Poggi

würde zu den ausgezeichnetsten Tenoristen gehö-

ren, wenn er sich mehr zu beherrschen, ökono-

mischer zu massigen wüsste. So aber thut er des

Guten meist zu viel, überschreit sich unnöthiger

Weise und liebt die grell conlrastirenden Abstu-

fungen bis zur Ungebühr, so dass die Uebergä'nge

von Kraflstellen zum girrenden Gelispel fast kin-

disch und widernatürlich erscheinen. — Cartage-

nova ist ein gewandter, auf den Brettern heimi-

scher Mime, der sich gefällig zu präsenliren und
angenehm zu benehmen weiss; der seine eben nicht

hervorstechenden Kunstmiltcl wirksam verwendet,

mit Wärrae, Gefühl und Ausdruck vorträgt, und

dessen, obwohl wenig umfangreicher Bass beson-

ders in den höhern Corden nicht ohne Reiz ist.

Die Repräsentanten der beiden Nebenpartieen sind

gewöhnliches Mittelgut. — Die Ausfuhrung ging

rund zusammen, und dem Ensemble gebührt un-

geteiltes Lob. Applaudirt wurde grimmig, und
hervorgerufen, dass die Ohren dröhnten. Der
Mensch täuscht sich gern selbst Unsere Meinung
ül>er diese tragische Tondichtung haben wir be-

reits früher abgegeben. Man weiss ja, wie man
heutiges Tags in Italien zu trageriren pflegt. Die
hiesigen Kunstrichterleins verschwören Leib und
Seele darauf, dass ihnen der Composilion bezau-

bernder Kunstwerth nunmehr erst klar und ver-

ständlich geworden ; sie behaupten, alles hätte ganz
anders geklungen, das Orchester besser gespielt,

die Chöre viel schöner intonirt; blos, weil —
fremde Gäste oben auf dem Podium gesunden.

Beglückender Wahn ! O sancla simplicilas !— Nach
einigen Wiederholungen ging l'Elisir d'amore in

die Scene, gleichfalls vom Maestro Donizetti, der

hier, im komischen Style, wenigstens um Vieles

vernünftiger und geniessbarer erscheint, als wenn
er im Kothurn einher zu stolziren versucht. Man-
ches muss sogar recht Wohlgefallen, wenn man,
nach jetziger Mode, das Spectaculiren der Riech-
instrumente bei einer ländlich einfachen Haudlung
gutwillig mit in den Kauf nimmt. Hier wurde
uns eine andere Prima Donna assoluta, Signor.i
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Tadolini, vorgefahrt* dieser kann aelbst der Neid

nicht« Schlimmes nachsagen. Sie ist unbestritten

die Perle der Gesellschaft, und dürfte sogar in

ihrem Vaterlande nur wenige Nebenbuhlerinnen

finden. Eine jugendlich frische, glockenreine, in

allen Registern durchaus gleiche Stimme, präcise

Volubilität, Geschmack, Nettigkeit, Eleganz, ein

graziöses Spiel, die deutlichste Pronunliatioii, höchst

angenehme Persönlichkeit— was bliebe wohl noch

zu wünschen übrig? Die kann singen, und einen

Componisten, selbst ron schwächlicher Constitution,

su Ehren bringen ; von ihr muss man einen Sturm-

Lauf durch zwei Octaveu hören, worin Ton für

Ton, ebenmissig, wie einer Schnur entrollend, klar

heraustritt; von ibr zahllose kleine Nuancen, Ac-

cente und Schattirungen hören, die sie mit naiv

tändelnder Schalkhaftigkeit gleichsam als Bonbons

flüchtig nur hinwirft. Hier, wo Vollendung zu

Hause ist, war auch ein Superplus von Beifall am
rechten Orte angebracht. — In der Partie des

Wunder- Doctora Dulcamara piäsentirte sich der

primo Buffb Signore Frezzolini; ein achter Komi-

ker aus der guten altern Zeit, der eine veredelte

Carrikatur erschafft, nie übertreibt, die trivialen

Lazzi verschmäht, drastisch wirkt durch ergötzli-

chen Hnmor, auch für sein Fach einen ganz hüb-

schen Hausbass singt und in deutlicher Aussprache

als Muster gelten kann. Besonders köstlich war

er in seiner Auftritlsscene, in der Barcarole beim

Trinkgelage, so wie in dem wirklich allerlieb-

sten Duette mit Adina, in welchem er von der

Tadolini freilich ganz unübertrefflich secundirt wur-

de. — Den blöden , bornirten Liebhaber Nemo-
rino gab Signore Santi, wieder ein Tcnore asso-

lulo, dessen Organ weit sonorer und kraftiger ist,

als jenes Poggi's, obwohl er diesem im colorirten

Vortrag nachsteht. — Den Sergeanten sang der

Primo Basso, Signore Valtclina; auch eine gute,

recht gesunde Stimme, übrigens als Actetir noch

wenig geübt. Sonderbar genug sprach dieses kurz-

weilende Melodramma giocoso anfanglich nur f heil-

weist; an; desto fester aber bürgerte es sich in der

Folge ein und ist zur wahren Favorit-Sullanin ge-

worden. — Nun kam desselben Componisten „Fu-

rioso nell' isola di San Domingo" an die Reihe.

Was wir davon halten, wissen bereits unsere Le-

ser; doch sei zur Steuer der Wahrheit beigesetzt,

dass die gegenwärtige Gesammtwirkung ungleich

befriedigender genannt zu werden verdient. Car-

lagenova geniesst, wie Fama zum Voraus verkün-

dete, in ganz Italien den Ruhm, als Cardenio un-
übertroffen zu glänzen; wir können nicht wider-
sprechen und würden — wenn es die Sache selbst

nur werth wäre, die psychologische Auffassung und
künstlerisch-charakteristische Durchfuhrung als klas-

sisch gediegen bezeichnen. Die Tadolini (Cleonora)

und Santi (Fernando) sangen vortrefflich; der lu-

stige Frezzolini aber wusste seinem furchtsamen Kai-
dama einen originellen Farbenion abzugewinnen.—
Wenn in dieser Oper die Fremden obsiegten, so

erhielten unsere auf Urlaub abwesenden vaterlän-

dischen Künstler in Bellini's Norma die ehrenvoll-

ste Revanche. Signora Schütz strengte sich in der

Titelrolle über die Gebühr an, haranguirte und ful-

minirte im ersten Final-Terzett , dem Vernehmen
nach, ganz ä la Malibran; indessen, wo die aus-

reichenden Hülfsquellen fehlen, bleibt dennoch Al-
les nur fragmentarisch. Poggi sang in seiner Ma-
nier recht artig u. niedlich, war aber gegen Wild's

grandiose Darstellung fast ein Pygmäe. Valtelina

mit Staudigel, der als Aroviat im Gesang das Höch-
ste leistet, auch nur vergleichen zu wollen, wäre
ein Majestäts-Verbrechen; das müssen sogar die ab-

soluten Parteigänger schaamerrötbend eingestehen.—
Auch die Sonnambula reussirte nicht vollständig;

Carlagenova (Graf Rudolph) u. Poggi (Elvino wa-
ren zwar an ihrem Platze; allein Amina, die So-

pranpartie, liegt für die Schütz zu hoch; deshalb

blieb das reizende Duett im 2. Acte ganz weg und

das Uebrige musste fleissig herabtransponirt wer-
den; in welcher Kunst denn überhaupt das Orche-

ster während dieses Gaat besuche* bis zur Perfection

sich einüben konnte. Jener grassirende Unfug aber,

gegen welchen sämmtliche Componisten in corpore

feierlichst protestiren sollten , da ihre Geisteskinder

dadurch eine schandbare Verstümmelung erdulden,

trat hier besonders im energischen Jubel des Schluss-

Moments störend, ja entstellend an's Licht.— Bei

der Straniera waltete ein Misageschick anderer Art,

durch eine unverzeihlich widersinnige Vorkehrung

veranlasst Um nämlich die den Abonnenten ge-

leistete Zusage von 6 Novitäten zu erfüllen, brachte

man diese Oper in die Scenc, ohne die Chöre um-
zustudiren. Da geschah es denn , dass die Haupt-

personen mit dem Chor italienisch ronversirten,

wogegen dieser, gewohnter Weise, in gutem Deutsch

antwortete, was natürlich den lächerlichsten Con-
traat bilden musste. Die daraus entsprungene, all-

gemeine Verstimmung zu heben, konnte nicht ein-

mal mehr den vereinten Anstrengungen der Tado-
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lim', Poggi'« und Cartagenova'a gelingen, welche als

Alditie, Arthur und Waideburg wirklich Ausge-

zeichnetes leisteten; wogegen wieder die Pranchini

(Isoletu) und Catalano (Comthur) wahre parties

lionteuses waren. Nun wurden noch einzelne Acte

zusammengemischt, die Stagioue hatte ihre End-

sebaft erreicht und die Logenbesitzer durften glück-

lich sich preisen, für baar ausgelegte 5oo Fl.

Münze an 5a Abenden eine neue und fünf alte,

oft gehörte Opern aufgetischt erhalten zu haben.—
Indessen, kaum waren ein paar Tage in's Land
gegangen, als schon riu ueucs Abonnement mit

herabgesetzten, gewöhnlichen Preisen ausgeschrieben

wurde. L'Elisir d'amore, il Furioso und la Son-
nambnld fanden noch einige Reprisen , letztere neu

belebt durch die herrliche Tadolim; ja endlich

kam sogar auch Ricci'a, wiewohl versprochener,

noch absichtlich vielleicht vorenthaltener Scaramuz-
zia aufs Tapet. Die Intrigue dieser Opera buffa

ist ungleich besser, denn gewöhnlich; aber man-
nichfaltig verwickelt und darum für exotische Büh-
nen weniger eingänglich. Der Stoff behandelt ein

Abenteuer dea in der Charaktermaske „Scaramuzz"

bekannten Impressars Fiorelli, der mit seiner

Truppe zu Paris spielt, and durch einen glückli-

chen Gedanken zwei Heiratheu stiftet. Dem er-

sten Aufzug, welchen Witz, Humor, Ideenneuheit

und launig caprieiöse Musikstücke schmücken, fiel

ein glänzendes Beifallsloos; im «weiten ermattet der

Gang der Handlung, die eigentlich keiner Lösung
mehr bedarf, uud auch der Componist laborirt an

einer schleppenden Hinfälligkeit, welche* gleich le-

thargisch auf den Zuhörer einwirkt Die Lieblinge

Tadolini, Santi und Frezzoliui wareu ganz in ih-

rer Sphäre; minder Valtelina, da der Part des

Scaramuzzia einen gewandten Schauspieler verlangt;

die Franchini detonirte unleidlich, das Arrangement
gab manche Blossen und das zusammengreifende

Ensemble fehlte grösstenteils. — Wenn man nun
den Referaten der hier erscheinenden Tagesblättcr

Glauben schenken wollte, so haben diese Gastspiele

Furore gemacht:— einzelue allerdings ; im Durch-
schnitt wahrlich nicht; so wie denn diese Gesell-

schaft (die einzige Tadolini abgerechnet) überhaupt

mit jener, welche uns vor Jahren Barbaja zuführte,

schlechterdings keinen Vergleich aushalten kann;
unbeschadet der speciellen Vorzüge mancher Indi-

viduen. Ich aber argumentire folgenderenaassen

:

wäre der diesen Kunstlcistungen gezollte Antheil

wirklich so allgemein gewesen, als man uns vor-

spiegelt, so hätte man pro prirno nicht so leicht

Plätze nach Belieben zum Aussuchen sich wählen

können ; pro secundo würde die Direction schwer-

lich den heroischen Entschluss gefasst haben, das

Entree zu verringern, wenn das hohe, früher be-

standene nicht seine Anziehungskraft verloren hätte.

(ForUetsung folgt.)

Prag. (Beschluaa.) Am folgenden Tage gab

der erste Violoncellist Sr. Maj. des Kaisers von

Russland, Hr. Cipriano Romberg, ebenfalls im Pla-

teissaale eine musikalisch-declamatorische Akademie.

Wenn ein aus dem Weltgericht der Weltgeschichte

abgezogener Salz auch auf die Kunstwelt übertra-

gen werden kann, so durfte das Kotzebue'sche

:

„Ein grauer Nim' ist «ine gratee Schuld,

„Die Jeder ungedieUt b«Mhlen miiet!"

die Forderungen der Welt an Hrn. Romberg sehr

hoch stellen, denn sein Vater (Andreas Romberg)

hat einen achtbaren Namen als Künstler hinterlas-

sen, »ein Oheim sich einen Weltruf erworben.

Wir fügen dieser Bemerkung mit Vergnügen hin-

zu , dass Hr. Romberg schon mehr von den Inter-

essen dieses grossen Capitals abzahlt, als man mit

Recht von seiner Jugend verlangen dürfte. Eine

grosse Gabe scheint in der That nicht nur ein Fi-

deicommis«, sondern ein gewöhnliches Erbgut für

alle Glieder dieser Familie zu sein, und mit Ver-

gnügen scheint uns die Jugend des Oheims in dem
Neffen aufs Neue vor die Sinne au treten. Mit

einer bereits sehr bedeutenden technischen Herr-

schaft über sein Instrument — unstreitig das an-

sprechendste und rührendste aller Streichinstrumen-

te — verbindet Hr. Romberg auch eine edle Be-

sonnenheit, Klarheit und Würde, und erinnert vor-

züglich an den Lehrer n. Oheim durch jene Tiefe

und Innigkeit des Gefühles u. den unschuldig scher-

zenden Humor, welche beide nicht erlernt werden

können, sondern einzig aus dem eignen reicheu

Gemüthe hervorquellen müssen. Wenn das Con-

cert des Hrn. Romberg etwas an wünschen übrig

liess, so war es der Umstand, dasa er gar kein

fremdes Musikstück vortrug. Die Tondichtungen

des Hrn. Romberg sind zwar keineswegee mit den

gewöhnlichen Concert-Composilionen unserer Zeil

in eine Klasso an stellen, deren höchster Zweck
ist, den Sinnen au schmeicheln, oder Schwierigkei-

ten auf Schwierigkeiten zu häufen und durch tech-

nische Seiltinsereien den grossen Hörerhaufen an
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verblüffen. Sie haben Charakter, achSne and kunst-

gerecht durchgeführte Gedanken und eine regel-

mässige und gediegene Form, doch waltet — wie

es auch «ein muas •— nur ein erfindender Geist in

denselben, und es verbreitet immer eine Art von

Monotonie in einem Concerte, wenn nicht die

Abwechselung verschiedener Gattungen und For-

men Mannich falligkeit in das Ganze bringt. Der

Triumph des Hrn. Romberg ist um so grosser,

dass er, trotz dieses erschwerenden Umstandes, den

lautesten, einstimmigsten Beifall der zahlreich ver-

sammelten Kunstliebhaber und Kenner davon trug

und wiederholt hervorgerufen wurde. Die eigenen

Werke, welche Hr. Homberg vortrug, waren fol-

gende: Zum Eingange Concerlino für das Violon-

cello (Allegio, Andante und Rondo); dann: Inlro-

duetion und Variationen, und zum Schlüsse: Sou-

venir de la Suede, Fantasie, oder besser, ein sehr

geschmackvolles Potpourri. Am meisten sprach

das erste an.

Dresden, am a4. Juli. Der rühmlichst be-

kannte Componist, Musikdirector Löwe aus Stettin,

dem grossen Publikum hauptsächlich durch seine

Balladencomposilionen bekannt, gab am heutigen

Abende im Calberla'schen Saale eine Abendunter-

hallung, in welcher blos eigene Tondichtungen und

zwar, mit Ausnahme eines Trio's für Pianoforle,

Violine und Violoncell, blos für Gesang mit Un-
terstützung des Pianoforte vorgetragen werden soll-

ten. Der Sommer ist bei uns keine günstige Zeit

für Concerlmusik, vielleicht auch war die Ankün-
digung nicht hinlänglich bekannt worden — genug,

der nicht grosse Saal war nicht so gefüllt, als es

der Name des Componisten und der Werth sei-

ner Leistungen verdient halte. Er begann mit ei-

ner Phantasie für*« Pianoforle allein , worin er sich

als einen feiligen, säubern Spieler und einen seinen

SloiT beherrschenden Tonsetzer zeigte. ,
Nicht min-

der war dies der Fall in dem Trio, was aber in

allen seinen Sätzen doch wohl zu lang schien. Ganz
vorzüglich nun aber, und man kann wohl sagen,

einzig iu ihrer Art waren die Balladen. Des Com-
ponisten Behandlung dieser Texte, von denen die

ersten drei „Herr Oluf", „der Mutter Geist", „die

nächtliche Heerschau" finster und schauerlich sind,

weicht ganz von der gewöhnlichen durch Reich-

hardt und Zumsteeg eingeführten und in ihrer Art

gewiss auch guten Weise ab. Bei diesen Compo-
nisten herrschte die Melodie vor und die harmo-

nische Begleitung unterstützte blos nnd malte in

einzelnen Fällen. Bei Hrn. Löwe ial's umgekehrt
und doch auch ebenfalls ganz vortrefflich. Die
Begleitung ist nämlich vorherrschend, originell in

der Führung nnd harmonisch reich , manchmal
äusserst pikant, ausgestattet. Die Stimme spricht

gleichsam, aber mit sinnvollster Beachtung der De-
clamation hinein , so dass dem Zuhörer kein Wort
des Dichters verloren geht. Hierdurch entsteht nun
eine wechselseitige Durchdringung der Dichtung u.

der Musik, so innig, dass man durchaus nicht zu
bestimmen vermag, welch Element da« andere be-
herrscht, ob die Musik das Gedicht, oder umge-
kehrt. Das Ganze macht sich trefflich und man
wird versucht zu glauben , dass die Homerischen
Gesänge auf diese Weise vielleicht von den Sän-
gern auf der Zither oder Harfe möchten begleitet

worden sein. Dass ich von den ersten drei Bal-

laden einer den Vorzug gäbe, möchte ich nicht

sagen , sie sind alle drei köstlich , die ersten bei-

den schauerlich zum Haaransträuben, die dritte da-

durch ganz originell, dass der Charakter des Trom-
melschlags durch die ganze Musik marschmässig

fest gehalten worden ist. Die letzten beiden ward
ich verhindert noch zu hören, doch acheinen mir

die „drei Budrisse", aus dem Lithauischen, theils

der wunderlich hart klingenden Namen, theila der

an sich gar nicht lyrischen Tendenz, kaum einer

musikalischen Behandlung würdig und fähig. Wir
empfehlen jedem Kenner und Freund der Musik,

Hrn. Musikdir. Lowe's Balladen ja. von ihm selbst

singen zu hören, wenn er dazu Gelegenheit hat;

es ist ein hoher, lang nachhaltender Genuas, und
zugleich ein schöner Beweis, was Musik und Dich-

tung leisten, wenn sie sich so recht verschwistern.

€. B. von MiltiU,

Leipzig, am 6. Aug. Am 39. Juli gab uns

Hr. Musikdir. C. Löwe auch hier einen musikaL

Abend im Saale des Hötel de Pologne blos mit

! Pianoforte und Gesang. Der erste Theil begann

I mit einer uns unbekannten Alpenfantasie für das

j
Pftc, »worauf elwa 4, grösstentheils dieselben, Bal-

laden folgten. Den zweiten Theil eröffnete das

bekannte Pianofortestück Mazeppa, dem eben so

viele Balladen folgten, unter denen eine improvi-

sirle war. Wir müssen leider bekennen, vom Ge-
sänge nichts, ab) nur einige starke Töne gehört zu

haben, ob wir gleich in der Mitte der de« Som-
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mer« wegen uicht sehr zahlreichen Versammlung

sasscn. Nur da« Klavier hörten wir, können

also auch nicht urtheilen, was uns leid thut. —
Am 5ten rerlie» um der wahrhaft vortreffliche,

in jeder Hinsicht ausgezeichnete Künstler, Carl Li-

pinski, über Weimar nach Frankfurt a. M. rei-

send. Wir wünschen ihm überall verdientes Glück

und rufen ihm unsern Dank nach. — Jetzt sind

vom Weimar'schen ' Theater Hr. und Mad. Genast

unter uns and erfreuen uns mit Gastrollen. Wir
hoffen, nächstens etwas von den Compositionen des

Hrn. Genast zu hören, wovon wir berichten werdeu.

Fortsetzung und Schlatt der Karnevals- und
Fastenopern in Italien u. s. w.

Kirchenstaat. (Beschluss.)

Perugia (Teatro del Pavone). Die erste Oper
l'Esule di Roma v. Donizetti machte Fiasco, weil

die Musik und der Tenor (in der Titelrolle) kein

Behagen beim Publikum erregten; desto mehr ge-

'
fiel die zweite: Gli Esiliati in Siberia, von dem-
selben , worin sich die Prima Donna Teresa Men-
ghini und der Bassist Antonio Santarelli besonders

auszeichneten. In der dritten Oper, der Sonnam-
bula, zog auch der Tenor Luigi Arioli an.

Fuügno (Teatro d'Apollo). Die Chiara di

Roaembergh (Rosenberg) del celebre Maestro Ricci

übertraf alle Erwartung. Musik und Aufführung,

aHes jfßg vorlrefllich. Zu den Uauptzierden ge-

hörte die Prima Dunna Rosa Comelletti, Zögling

der Musikschule des Hrn. Gaetano Calvi, die zum
ersten Male die Bühue betrat, und der Tenor Gaetano

Moretti; erstcre mit ihrem hellen Sopran und gu-

tem Gesänge, der zweite mit seiner angenehmen
Stimme, die er zu gebrauchen versteht.

Ferrno. Weil die Chiara di Rosenberg des

Tenors wegen eine Schlappe bekam, ersetzte ihn

schnell Hr. Risaliti, und das Blatt wendete sich

plötzlich: Oper und Sänger wurden jeden Abend
stark beklatscht. Unter diesen müssen hier er-

wähnt werden: der Buffo Vincenzo Bassi, der vor

a Jahren noch keine musikal. Note kannte, zum
ersten Male das Thealer betrat und seine Sache

uicht übel machte. Wiewohl die Prima Donna
. Teresa Dati Amedei manche gute Eigenschaft als

Sängerin besitzt, so möchte ihr doch der Bassist

Luigi Salandri vorzuziehen sein, der sich auch im

nachher gegebenen Furioso vorteilhaft in der Titel-

rolle auszeichnete u. ungemein upplaudirl wurde.—
j

Ein öffentliches Blatt hanute das erste Finale dieser

letzten Oper unübertrefflich göttlich (inauperabile di-

yino). Wahrlich, was man Jahr aua Jahr ein in

unseren lieben Italien dermalen von Musik sprechen

hört und liest, kommt dem wahren Musikkenner
vor, als befände er sich in einem Narrenhause.

(NB. dies sind die Worte der noch vorhandenen

alten ehrwürdigen italienischen Meister der Ton-
kutist) Wer hat aber auch je einen Narren durch
Vernunft gründe geheilt? wer einen wahnwitzigen

Schwärmer von der UnStatthaftigkeit seine« Idols

überzeugen können? Lasat also die Narren Nar-
ren sein und bleibt selbst gescheit.

Osimo (Teatro della Feilice). Die Minguzzi

(«. diese Blätter von d. J. No. 4, Rubrik Famo)
erntete abermal« Lorbeern in der Straniera (nicht

Norma, wie ea im Bologu. Theaterjourual hie««).

Der Tenor Coloinbati, von der Kapelle untrer be-

rühmten Nachbaratadt Loreto, aingt in der Kirche

aehr gut, auf der Scene fehlt e« ihm an Ausdruck
und Leben. Der Bassist Lussanti hat eine schwa-
che Stimme und weuig Kunst. Die zweite Oper,
Matilde Shabran , fand eine kalte Aufnahme.

Ancona (Teatro della Muse). Hauptsänger:

Teresa Casanova (v. Mailänder Conservatorium)

;

Paolo Cittadini, Tenor; Serafino Torelli, Buffo, und

der Buasist Griffoni. In der ersten Oper, Ric-

ci's Nuovo Figaro, wurden einige Stücke beklatscht.

Hierauf gab die Ferlolti Sangiorgi die Rosina im
Barbiere di Siviglia, und füllte die Theaterkasse

mehr als zuvor.

Fano (Teatro della Fortuna). Gli Schiavi in

Palej>trina, ossia Adolfo e Virginia, erste ueue Oper,

v. Hrn. Maestro Giuseppe Tamburini aus Rimini,

hat eine Musik, die ihren heutigen Schwestern nie-

derer Abkunft an die Seite gesetzt zu werden ver-

dient, auf unserm Theater aber v-hr günstig auf-

genommen ward; Maestro und Sänger (Maddalcna

Zucchi Giorgi — Pielro Tincolini nebst den Bas-

sisten Raffaello Fagotli u. Giacomo Pelagalli) wur-
den mehrmals auf die Scene gerufen. Besonders

gefielen die Inlroduction, das ei ste Finale, das erste

Duett im zweiten Act zwischen der Prima Donna
u. dem Buffo Pelagalli und das nachherige Terzett.

Rimini (Teatro corounale). Die hier gegebe-

nen Opern waren: Chiara di Rosenberg, Gazza la-

dra und Norma. Sänger: die Boyer nebst dem
Teuor Rinaldini, dem Bassisten Lauri und dem
Buffo Taddei. Alles bekannt und erfreute sich

der besten Aufnahme.
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Pesaro (Teatro voiuuuale). Iii*. Ludovico Lo-
üov.ci (ci-devant Engländer William William*)

machte hier im Furioso Alles weinen; zum Glück

ist er nicht mehr so dickleibig, wie vor meinen

Jahren, sonst hatte er uns in dieser Rolle aucli la-

chen gemacht. Die kaum 20 Jahr alle Stnolenschi,

von der Tnriner Singschule, gefiel jeden Abend
mehr nach abgelegter Furcht. Cipriani konnte den

Caidamä nicht schlecht machen, weil er ein alter

guter Buffo ist. Hr. Ostachini hat als Tenor in

dieser Oper wenig au thun, desto mehr aber im

nachher gegebenen Nuovo Figaro v. Ricci; nur

taugt er weniger in der Opera buffa , auch versteht

er nicht, seine Stimme zu massigen.

Ravenna (Teatro comunale). Sowohl in der

Sonnambula als in den Arabi nelle Gallie fanden

ausgezeichnete Aufnahme die Albertini, die Altistin

Gualdi, der Tenor Rossi und Bassist Casauova. In

den Arabi saug die Albertini das Rondo aus Giu-

lielta e Romeo. Diese Sängerin (eine Französin

von ital. Aeltern) wurde zum Milgliede der hiesi-

geu Societä filarmonica ernannt.

Ferreira (Teatro comunale). Wegen Unpäss-

lichkeit des Tenors Battaggia wurde das Theater

gleich nach der ersten Vorstellung der Chiara di

Rosenberg auf i4 Tage geschlossen, am 10. Ja-

nuar abermals mit dieser Oper eröffnet, worin die

Galzerani-Baltaggia und der neue Tenor Perus»

vielen Beifall fanden, desgl. in der nachher gegebe-

nen Norma. Rossini'* Ingauno felice inachte Fiasco.

Hr. Antonio Sghicelli, Orchesteixl irr clor, gab

in diesem Theater am 19. Febr. eine E-Akaderaie,

deuu seine Stücke, die er spielte, waren alle iu E,

nämlich ein Concert v. Rode in E moll , eine Po-

lonaise und sehr schwere Varialionen v. Mayseder,

beide in E dur. Man hatte geglaubt, ihn auch in

einem Adagio au hören, und fand sich iu diesem

Glauben betrogen. Etwas Ausserordentliches ist in

seinem Spiele freilich nicht zu suchen.

Bologna. Den i5. März starb hier der be-

rühmte Tenorist Domenico Mombelli, königl. sar-

dinischer Kammersänger, in einem Alter v. 80 J.

u. a Monaten; er war ein geborner Pieroonlese und

ein eben ao grosser Sänger ab rechtschaffener Manu.

Hr. Francesco Roncagli, Schüler des hiesigeu

Liceo Musicale, wurde als Maestro compositore nu-

Accadcmia fila rraonica einverleibt.

(Fortsetzung folgt.)

Vermischte Nachrichten.

Lissabon. Diesen Karneval gab man die Ma-
tildc Shabran (Titelrolle Gaggi-Storti) und die Ca-
puleti (Pasaerini [Giulietla] und Fabbrica [Romeo])

;

beide Opern und auch die Herren Savio , Storti u.

Maggiorolti fandeti eine sehr gute Aufnahme.
Madrid. Die Manzocchi gefällt jetzt auf dem

hiesigen italienischen Theater. — Die Kammer
der Procuradores hat die zum Unterhalt des Mu-
sikconservatorium* vom Minister vorgeschlagene

Summe von 4oo,ooo Realen um so mehr abge-

lehnt, da seit dem Bestehen dieses Instituts durch

mehre Jahre kein Vortheil daraus entsprungen ist.

Es heisst nun, die Königin habe beschlossen, es

mit ihrer eigenen Kasse au unterstützen.

Corfu. Nach einer achttägigen Ruhe der Son-
nambula gingen zur Hälfte Januars dieCapuleti in

die Scene. Die Ferrarini machte den Romeo ziem-

lich gut, auch der Tenor Penneti sang artig. Für
den Bassisten Zucchini, der eine unbedeutende

Rolle hat, componirte ein hier sich aufhaltender

Maestro Fabianini eine Arie mit Chor, die Fu-
rore machte.

Odessa. Hier gefallt ungemein die Taasislro,

vom Mailänder Couservatorium , sowohl im Olello

als in den Capulcti. Auch der Tenor Magnaui

erhält sich in der Gunst des Publikums. Die Al-
tistin Antouietla Ton tili ist unglücklicherweise in

der Geburt gestorben.

Kunze Anzkiue.

Le R4ve de la jeune Andalouse. Melodie con-

cei lante pour Flute et Piano composee — par

T. Berbiguier. Oeuv. iu8. Leipzig, chez

Breitkopf et Härtel. Pr. 20 Gr.

Ein All. marziale aus F moll dient dem Haupt-

satze, Moderato, 3, Fdur, zur Einleitung. Das

letzte scheint nach einer volkstümlichen Melodie

ausgeführt, Alles so leicht, besonders für das Pia-

noforte, dass es in seiner spielenden Einfachheit Di-

lettanten, die Volkstümliches und französische Be-

handlung liebeu, angenehm sein wird. Nur mit

dem Takte werden sie zuweilen einige Mühe haben,

wenn aie genau verfahren wollen.

Leiptig, bei Breitkopf und Härtel. Redigirt von G. fV. Fink Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 19"» August. Jj'?. 33. 183 5.

Die Musik in Frankreich und namentlicli in JPari:

Religiöse Musik.

Frankreich, daa grosse, so mannich faltig reich be-

günstigte Frankreich, dessen geographische Lage

einen der schönsten Punkte der Erde bezeichnet,

dessen Herrschaft sich wiederholt über die halbe

Welt verbreitete, das mit unüberwindlicher Kraft

die Freiheit durch fürchterliche Revolutionen zu

erkämpfen nicht müde wird — wo Industrie and

Handel, wo Wissenschaften und Künste, welche

im nächsten Bezüge mit dem äussern Leben stehen

und sinnlicheu Genuas, Reichthum und äussere

Pracht fördern, im schönsten Flore glänzen —
Frankreich, dessen Bewohner sich das erste Volk

der Erde nennen, ist das ärmste unter vielen Län-

dern Europa's der Gegenwart in Rücksicht auf Al-

les, was das moralische Leben, was die höchste

Bestimmung des Menschen anlangt. Die herrschende

katholische Rtligion ist nur äusserlich vorhanden,

ist für die grössere Masse des Volks nichts als ein

unbegreiflicher Ceremoniendicnst, der sich von Jahr«

hundert zu Jahrhundert unter der Aegide und der

despotischen Herrschaft der sogenannten Geistlich-

keit forterhält, aber mit der wahren Muralität, mit

dem einzigen und höchsten Ziele der Menschenbil-

dung in fast keiner Berührung steht. Nur seit Jahr-

zehnden erst gibt es öffentliche Schulen , aber ihre

Anzahl ist noch nicht zur Hälfte ausreichend —
für die weibliche Jugend gibt es noch gar keine,

und der Unterricht, meist in den Händen, wenig-

stens unter dem mittelbaren Einflüsse des Clerus,

ist so beschränkt, dass z. B. vou religiösem Gesang,

von der menschlichsten so mächtig wirkenden Kunst

der Musik gar keine Rede ist.

Während Frankreich im 1 6. Jahrhunderle mit

den berühmten Musikschulen der Niederlande und

Deutschlands wetteiferte, im Mittelalter Fürsten zu

»einen berühmtesten, gottbegeistertsten Sängern zählte,

37. Jshrgtnß.

and viel früher schon von Karl dem Grossen die

kräftigsten Mittel in Bewegung gesetzt wurden, der
Kirche und dem Volke den religiösen Gesang in

•einer würdigsten Gestalt zu geben, ihn su vervoll-

kommnen und zu verbreiten — müssen wir Zeu-
gen des traurigsten, unwürdigsten Zustandes der
heiligen Musik, ja, und daa ist nicht zu viel ge-
sagt, Zeugeu eine« Kirchengesanges sein, der ein

frecher Spott ist — wir müssen die einzigen Spu-
ren seiner Grösse und Schönheit aus dem letzten

Asyle, der königlichen Kapelle und den sonst so

fruchtbringenden Maitrisien, verwiesen, ja die best-

gemeinten Bemühungen für seine Wiederaufnahme
und Verbreitung hartnäckig, auf unwürdige Weise
oft, bestritten sehen.

So gibt es denn in Frankreich nicht nnr keine
religiöse Musik mehr, die Kirche hat nicht nur ih-

ren erbaulichsten Schmuck, das Volk einen reichen

Schatz, das sicherste Mittel wahrer, tiefiunerster

Herzensbildung verloren, sondern das, was man
hier und da noch unter diesem ehrwürdigen Titel

hört, ist, mit wenig Ausnahmen, lästerlicher Spott.

.Contretänze geben die Organisten als Vorspiele zu

den feierlichsten, erhabensten Situationen, profane

Romanzen, frivole Opernarien, tanzliche Melodieen
dienen den Worten heiliger frommer Begeisterung

als Gefährten. Wir führen nur eine Thataache

zur Rechtfertigung unserer Behauptungen an. In

Avignon ist vor Kurzem ein Werk erschienen, be-

titelt: „Concerta apirituels ou Recueil des Motets

pour les olhces et les Saluts des fetes jolennelles"

etc., das vier starke Hefte bildet, 48 Fr. netto ko-
stet, daa ganz aus Mozart*« Don Juan und Figaro,

ans Weber's Freischütz» Rossini's u. anderer gros-

ser Meister Opern zusammengesetzt ist und dessen

vierte Lieferung unter andern folgende Stücke ent-

hält: „Lauda Sion salvatorem" su Don Juan's

Champngnerliede. — „Docti sacri« institutis" zu
Leporcllo's „Keine Ruh' bei Tag und Nacht." —

33
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,,TnvioIata, integre et casta V. Maria" über We-
ber'« Jungfernkranz n. 3. w. Heiast das nicht je-

de« hohem Gefühls spotten? Welche« Gedächt-

oUs würden nicht solche Erinnerungen beflecken?

Doch wir verla SM- 11 diea traurige Kapitel in

dem festen Glauben, das« die ernsten Maassregeln

des Gouvernement«, den religiösen Gesang in allen

Volksschulen nach deutscher Weise einzuführen,

au bessern Zeiten führen werden.

Die weltliche Volksmusik.

Auch was die weltliche Musik betrifft, sowohl

als Volksmusik, wie als Kunst im höhern Sinne,

wir können, de« stolzen Rufe« ungeachtet, davon

des Schlechten nur viel, des Guten aber »ehr we-

nig berichten.

Eine Volksmusik, wie sie andere Länder be-

sitzen, wo die naivsten, lieblichsten Naturgesänge

aus Wald und Feld, bei Festen und im stillen

Familienkreise harmonisch schön erklingen und tief

in's empfindsame Gemütb eindringen, ohne seibat

den gebildetsten Kunstsinn zu verletzen, denn alle

Kunst ist ja nur schöne Natur: eine solche Volks-

musik ist Frankreich, dem Vaterlande der Trou-

badours, jetzt gänzlich fremd.*)

Während Italien «eine Canzonen, Spanien

seine Bolero«, die Schweis und Tyrol ihre Berg-

lieder in frischem Leben forterhalten haben, wäh-
rend in Deutschland sich Jung und Alt zu tausend-

stimmigen Chören vereinigt, die Freude, de« Le-

bens Glück zu singen: ist hier Stadt und Land

musikalisch stumm; denn was man unter dem Ti-

tel Musik oder Gesang hört, ist, mit seltenen Aua-

nahmen, mehr eine Ohrenqual, al« ein selbst nur

sinnlicher Genuss. Der natürliche mehrstimmige

Gesang ist im Allgemeinen in Frankreich ganz un-

bekannt, denn selbst musikalisch geübte Sänger

vermögen oft nicht zu einer gegebenen Melodie

eine zweite Stimme zu finden, ihr Musikgefühl

scheint sich nie bis zu der Lebendigkeit zu erhe-

ben, welche jenes, wenn auch nur in stinkt massige

Schaffen bedingt; die Franzosen singen gleich den

alten Griechen nur Unisono, während in Tyrol

und in Deutachland überhaupt ein zweiter Sänger

den ersten immer zweckmässig begleitet, so lange

dieser durch «eine Melodie keine zu künstlichen

*) Ein kleiner Thell de« mittägigen Frankreichs, Toulouse
und aaine Umfteburg'n, ist ausdrücklich hier al* Aus-

nahm« au erwähnen. Da?on ein anderasmal ein Näheres.

d. r. -

Modulationen nerrorruft. Und aelb«t diese Schwie-
rigkeit wird oft auf das Glücklichste überwunden,
wie die Produetionen der steyerischen und tyroler

Sänger uns hier selb«t schon oft durch die origi-

nellsten und schönsten vierstimmigen Lieder, ihrer

Composition, bewiesen haben. Wie hiernach der

Gehörsinn und die Gesangorgane der Franzosen

gar keiner eigentlichen Bildung gemessen, und da*

Tartgefühl weder geweckt noeh geübt wird, so ist

leicht begreiflich, das« man hier nicht nur selten

schöne, «ondern fast immer nur unreine Stimmen
hört, denen oft über die« alle« noch da« regende

Taktgefühl mangelt.

Die populäire Instrumentalmusik» welcher wir
in Paris nur auf den Strassen u. öffentlichen Plätzen

begegnen, ist meist in den Händen und Köpfen ge-

wisser reisender Fremden, bei denen Weder Kunst

noch Gefühlsleben vorauszusetzen ist, und wo die

herrliche Musik in ihrer tiefsten Entwürdigung er-

scheint Die Cornempse de« Beider«, die tonlose

Zither des Savoyarden, eine ohrenzerreissende Dreh-
orgel von einem weithinknallenden Tambourin be-

gleitet, eine Flöte, Guitarre nnd grosse Trommel
und ähnliche Gruppen bilden die wandernden Or-
chester in Paris, welche oft nicht fehlen, grosse

Massen von Zuhörern um «ich zu versammeln.

Wir kommen nun zn der Tanzmuaik, welche

mehre Tage der Woche ihr Publikum in die öf-

fentlichen Vergnüguugsörtcr der Champs Elysee und
der Barrieren rufen. Auch davon wird man «ich

in Deutachland keine Idee machen. Zuerst ist die

Zusammensetzung dieser Orchester so barock als

möglich, der auffallenden Effecte halber, durch

Welche die Liebhaber weit her angelockt Werden
sollen , und was insbesondere die Kunstfertigkeit

der einzelnen Musiker anlangt, das ist fast unglaub-

lich: wenn «ich a Violinen, 1 Bas«, 1 Flageölet,

1 Comet ä Piaton, eine Posanne und grosse Trom-
mel zusammenfinden, so sind höchstens 5 dieser so-

genannten Künstler, der erste Violinist, das Flageo-

let und Cornet im Stande, ihre Partien abzurakeln,

die übrigen kennen weder Noten noch Instrument,

und folgen höchstens den mächtigen Taklbewegun-
gen des herrschenden Prim o - Geigers ; und da« sind

die Orchester sogenannter Bälle, meist zahlreich

besucht. Eine wahrhaft barbarische Musikerschei-

nung in Paria ist endlich noch die oft stundenlange

Execution einiger Musikstropben, welche aua 5 No-
ten in Summa bestehend und auf a Jagdhörnern

wechselsweis an den offenen Fenstern der Wein-
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schenken vorgetragen , ab Attractiouamitlel die lan-

gen Strassen durchschreien. Eine Beschreibung von

den Tönen xu geben, welche die weinerfüllten Blä-

ier dem tonarmen Instrumente mit brutaler Force

entreissen und deren Eindrücken der tiefste Schlaf

der Trunkenen nicht widersteht, ist fast unmöglich

und, würde uns zu weit vom Zwecke führen.

Nur einer Art populairer Musikanstalt müssen

wir endlich noch erwähnen und zwar mit grossem

Lobe: das sind die seit zwei Jahren gegründeten

öffentlichen Concerte, im Sommer in den Champs
Elysee und andern schönen Gälten, im Winter in

den prächtigsten Salons, wo sich 60— 70 tüchtige

Musiker zur Ausführung von Contretänzen — ohne

Tan« — Ouvertüren, Sympbonieen und anderen

Orchester-Arrangements vereinigen, und zwar für

einen äusserst geringen Preis. Die musikalische

Ausführung ist meist treulich und darum die Theil-

nahme des Pablikums sehr zahlreich, so dass zu

hoffen stellt, diese Anstallen werden einen glück-

lichen Einfluss auf den Musikgeschmack und Sinn

des grossen Publikums üben.

(Fortiettunx fol*>)

Sammlungen.
Odeon {ausgewäldte Concerte). Wien, bei Tob.

Haslinger.

In unsern verschiedenen Anzeigen dieser treff-

lich ausgestatteten Lieferungen, die bis zur 56slen

angegeben worden sind, ist die a6ste übersehen

worden. Sie führt den Nebenlitel:

Grote* Variationen und Rondo über die Arie:

„Komm, holde Schone*1 aus der Oper: Die
weisse Frau; für das Pia/tof. mit vollstand.

Orcheeterbegl. componirt — v. Willu Hauck.

9tcs Werk. Pr. 5 Thlr.

Es sind wahrhaft grosse Bravour-Variationen,

die von der Einleitung an bis zum Schlüsse fast

alle die Fertigkeiten verlangen, welche bis zur Zeit

der Herausgabe vou den grössten Meistern des Pia-

nofortespiels und der Composiüon für dieses In-

strument in Umschwung gebracht worden waren.

Das Rondo fangt mit einem £ Takt-Satze an,' der,

nach einem längern noch einmal wiederkehrt

und in ein All. vivace $ übergeht. Es gehören

tüchtige Spieler zur guten Ausführung des Ganzen,

dessen Tendenz mehr Bravour-, als Charakterrau-

sik ist, doch so gearbeitet, dass es in jeder Hin-
sicht Aufmerksamkeit verdient, auch zur Uebung
sehr zuträglich. Der geschickte junge Künstler ist

für die Kunst zu früh entschlafen.

Die 36ste Lieferung enthält:

Fantasie und Variationen über den Marsch au»

Otello; Jur da» Pianof. mit Begl. de» Orche-
sters comp. — v. Heinr. Hers. G^stea Werk.
Pr. 3 Thlr.

Das Werk ist bereits so allgemein bekannt,

dass es überflüssig wäre, sich mit Worten dabei

zu verweilen, wenn wir auch nicht schon längst

unser Urtheil über diesen Componisten im Ganzen
und Einzelnen ausgesprochen hätten. Wir verwei-

sen z. B. nur auf die erste Nummer des 33sten

Jahrganges (i85i). Gerade diese Variationen wer-
den noch bis heute von den allermeisten reisenden

Pianofortevirtuosen überall gespielt, auch von de-

nen, die, wenn sie ihr Geld mit ihm verdient ha-

ben, sich hinterher ein Geschäft daraus machen,

den Componisten herabzusetzen, was er in diesem

Werke, wie in einigen andern, die ihre Absicht

vollkommen erreichen und weiter nichts wollen,

gewiss nicht verdient Sollte man freilich Herz
und immer wieder Herz hören, so würde einein

das beständige Zuckerwerk sehr schlecht bekom-
men : allein zuweilen hören wir selbst diese Varia-

tionen geru, die für den Spieler sehr dankbar und

lange nicht so schwer sind, als sie aussehen. Sie

nehmen sich auch ohne Orch., oder auch mit

blosser Quartetlbegl. recht gut au«.

Für die Liebhaber dieses Componisten ist in

derselben sehr thätigen Verlagshandlung eine «ehr

schön ausgestattete Sammlung erschienen:

Compotithn» brillante» de Henri Hert. Cah. VII.

Introduction et Variation* sur une chanson ita-

lienne arrangees pour le Pianof. «eui. Oeuv. 7.

Pr. 16 Gr.

Cah. VIII. Var. et Polonaise. Oeuv. 8. Pr. 16 Gr.

Cah. IX. Var. et Rondeau sur un air allemaud

favori. Oeuv. 9. Pr. 16 Gr.

Cah. X. Var. brill. sur I'air favori: „Ma Fan-
chette est charmante". Oeuv. 10. Pr. 16 Gr.

Cah. XI. Rondeau brill. Oeuv. 11. Pr. ao Gr.

Cah. XII. Fantaisie et Rondeau snr la Cavatioe:

„Cora deh attendimi" de l'Opera: Zelmira.

Oeuv. 1a. Pr. ao Gr.

Sie sind alle für das Pianof. alleint da« sie-

bente ist von Hrn. Fr. Xav. Chotek für das In-
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.uu**»«.*. allein arrangiit. Man kennt sie. Da»
das l ote Heft unter die beliebtesten Compositionen

' Virtuosen gehört, weiss Jeder gleichfalls.

, Auserlesene ächte Volksgesänge der versclueden-

sien Fölher mit Urtexten u. deutscher Ueber-

aetzung, gesammelt in Verbindung mit A. IV.

von Zuccalmaglio, ein- und mehrstimmig ein-

gerichtet, mit Begleitung des Pianof. u. der

Guitarre und herausgegeben v. E. Baumstark.

x. Bd. a. Heft. Darmatadt, b. L. Fabst. i835.

Von dieser Sammlung erscheint jeden Monat

ein Heft. Subscribenten auf einen Jahrgang von

12 Heften zahlen bei Empfang jeder Lieferung

6 Gr.; einzelne Lieferungen kosten 12 Gr. Man
erhält aus Montiet Anthologie francaisc i565, I.

p. 3i. Chansons choisies avec les airs nol&. Lon-
dres, 1783. I. p. 1 — den Gesang von Hein-

rich IV.» Konig von Frankreich, an seine schone

Gabrielle beim Scheiden. Wenn die Uebcrsetzung

auch dem Reime nach treu nachgebildet worden

wäre, würde sie gewonnen haben. Dass es schwie-

rig ist, wissen wir aus Erfahrung, aber auch, dass

es möglich ist. Das zweite: Adieu, France —
von Maria Stuart, Königin von Schottland, aus

derselben Anthologie gezogen. Maria soll dieses

Lied beim Anblicke der französischen Küste ge-

macht haben, als sie absegelte. Den Text, oder

auch die Melodie? Uebrigcns ist es gut, dass soll

dabeisteht. Nicht lange darauf mag es veifasst

worden sein. 3) Trinklied aus dem Volksmunde

auf dem Eilande Hiddensee bei Rügen, in Amol!,

schmerzlich lustig. 4) Polnisches Kinderliedchen

aus dem Volksmunde. Das Liedchen ist in Polen

ziemlich allgemein und selbst auf den dortigen Thea-
tern zuweilen angewendet worden. Desto genauer

hätten die Herausgeber damit verfahren sollen ; der

Text ist nicht correct gedruckt, und im letzten Theile

der Melodie des 4. u. 8. Taktes muss es heissen

— anstatt

wornach sich auch die Begleitung ändern muss. —
Der volkstümlich portugiesische Kii eben- Gesang

„Ave niaris Stella" hat durch den Jim. 'Herausge-
her noch einen hinzugesetzten Tenor erhalten, weil

er nicht fand, dass das Lied dadurch verliert. Es
toll in Portugal! blos zweistimmig (für Sopran und
Bass) gesungen werden. Das „Soll" ist für solche

r

m

Ausgaben nicht gut 5 echte Volkslieder müs
Ort und Stelle , sind sie nicht aus begrabenen Zei-

ten und nicht mehr gebräuchlich, aus dem Munde
des Volkes genommen und auf das Sorgfältigste auf-

gezeichnet werden, was nicht selten seine Schwierig-

keiten hat. Wir sind daher weit mehr für Samm-
lungen aus einer einzigen Gegend oder eines Vol-
kes, als so verschiedener Völker und Zeiten. Der
hier hinzugesetzte Tenor ist mindestens in folgender

Stelle nicht sonderlich:

Ob die verminderte Sep-

time des Soprans echt ist,

lassen wir dahin gestellt

sein. Der folgende Ge-
sang ist Wälisch : „Owen

Glyndcr's War Song" ; allein er ist aus Sammlun-
gen genommen, die Echtes mit Unechtem derge-

stalt verwebt haben, dass man sich von der alt-

wälischcn Weise kein treues Bild machen kann.

Im irischen Gesänge hat sich der Herausgeber,

wie er selbst sagt, einige Abänderungen erlaubt,

als Beispiel, wie herrlich Volksenclodicen benutzt

werden können. Solche Einrichtungen , wie diese

von Stevenson
, gehören nicht in Sammlungen ech-

ter Volkslieder. Die sogenannte, im Grunde schon

erneuert ausgeschmückte Originalmelodie ist ange-

hangen worden. Die Einrichtung des Druckes kur-

zer Lieder, dass man umzuwenden genötlu'gt ist,

hätte leicht vermieden werden könneu. Trotz dem
wird die Sammlung Vielen willkommen sein.

Zwölf Orgelstücle componirt von C. H. Zöllner.

Op. 56, Heft 1 u. 2. 2(es Werk der Orgel-

sachen. Hamburg, bei A. Cranz. Pr. jedes

Hefte« 16 Gr.

Diese Orgelslücke haben mehr in der Aus-

führung als in der ErGnduug etwas Originelles,

das mit viel Gewandtheit, zuweilen auch mit in-

dividueller Freiheit festgehalten worden ist Die

gewöhnlichen Orgelphrasen sind zwar nicht ganz

verschmäht worden, kommen jedoch seltener, als

in manchen andern Sätzen der Art, uud immer an

solchen Stellen vor, wo sie als Erholungen oder

als einleitende Uebergänge angesehen werden kön-

nen und daher meist nicht unerwünscht als Be-

kannte empfangen werden, mit denen man sich

eine Zeit lang in behaglicher Nachlässigkeit erholt.

In der Erfindung des Melodischen u. in der rhyth-

mischen Verknüpfung wird man das Eigentümliche
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am seltensten finden, wie das jetzt im Allgemeinen

mit wenigen Ausnahmen der Fall ist; auch er-

scheint es nicht zu häufig, doch schon etwas mehr,

in jener kunstreichen contrapunktischen Verarbei-

tung ganzer Themen , sondern am meisten in ein-

zelnen Inn Klonischen Wendungen, frappanten Durch-
gängen, Verdoppelungen u. dergl., also in demsel-

ben, worin das Originelle der herrschenden Ei<»en-

thümlichkeilskunst jetzt ihr beste« Gedeihen sucht.

Dabei sind jedoch diese Satze weit natürlicher und

empfindungsbeständiger, als es in der Regel diese

Art Originalität mit sich zu bringen pflegt. Sie

werden daher nicht allein dem Geschmacke der

Zeit, sondern auch der Orgel und der Kirche sehr

ungemessen befunden werden, wenn auch Einige

gegen manche Führungen etwas einzuwenden ha-

ben sollten. Das Pedal ist in allen 13 Nummern
obligat. Im Ganzeu gehören schon geübte Orgelspie-

ler zum guten Vortrage derselben, denen wir sie

bestens empfehlen. Diese werden sie sammtlich

anziehend und manche ausgezeichnet finden. Unter

die gewöhnliche Masse ist kein einziges zu werfen.

Nachrichten.

Berlin, den a4. Juli i855. Je heisser die

Jahreszeit wird, desto mehr häufen sich die Kunst-

genüsse.— Im Königl. Theater bewirkte die Er-
scheinung der bereits i83i mit Beifall aufgenom-
menen Sängerin Mad. Fischer aus Carlsruhe neuen
Aufschwung zur Wiederbelebung lange ruhender
Opern. Am 8ten d. trat Mad. F. zuerst als Donna
Anna im Don Juan mit verdienter Auszeichnung
auf. Die Stimme dieser durch einnehmen du Persön-
lichkeit begünstigten Sängerin hat in den letzten vier

Jahren an Reinheit der Intonation und Geläufigkeit

gewonnen; an Klang ist sie sich gleich geblieben:

ihr Vortrag ist einfach uud edel, besonders im
Recilativ ausdrucksvoll und wahr. Nur seilen ist

eine Hinneigung zum abwärts oder höher Schwe-
ben der Intonation zu bemerken, wenn die Stim-
me zu sehr angestrengt ist und ermattet. Ueber-
haupt glauben wir, singt Mad. F. «u anhaltend

stark und verbindet nicht genug die Uebergäuge
vom mezza voce zur höchsten Ki afläussei ung. Ihr
mimischer Ausdruck ist für eine Sängerin vorzüg-
lich, und ihre ganze Erscheinung hat etwas Im-
posantes und Edles. Leidenschaftliche Bewegungen
des Gemüths weiss Mad. F. wahr und treffend zu

schildern. So gelang ihr die erste Seena in Don
Juan, noch mehr aber der Vortrag der Recitative

vor dem Duett mit Ottavio und der eisten gros-

sen Arie ganz vorzüglich. Die letzte Seena wurde

gleichfalls im Cantabile, den Staccato-Steilen und

Passagen gelungen und rein ausgeführt. Nur im
Masken-Terzett des ersten Finals und am Schluss

des Sextetts neigte die Intonation sich etwas her-

unter. Hr. Eicke, vom Stadttheater zu Breslau,

debiitirte als Don Juan mit gutem Erfolg. Seine

vorteilhafte Gestalt, sein freies, gewandtes Beneh-

men, angemessenes Spiel und eine wohlklingende,

nur noch nicht vollkommen ausgebildete Bariton-

Stimme erwarben dem jungen Debütanten Beifall,

obgleich man hier seit Jahren an die Darstellungs-

weise des Hrn. Blume als Don Juan gewöhnt ist.

Dieser gab, in Hrn. Devrient's Abwesenheit, den

Maselto recht gut. Donna Elvira war , nach dem
frühen Ableben der Mad. Finke, wieder von Mad.

Seidler übernommen. Dies könnt* für die Ensem-
blegesänge nur von der günstigsten Wirkung sein.

Dem. Grünbaum eignet sich durch ihre natürliche

Naivelät und Aomulh ganz zur Zerline, wie Hr.

Mantius zu dem weichmüthigen Ottavio. Lepo-

rello ist noch immer der alte drollige Darsteller.

So machte das herrliche Kunstwerk aufs Neue den

lebhaftesten Eindruck.— Die zweite Gastrolle der

Mad. Fischer war Julia in Spontini's „Vestaliu".

Hierin reüssirte die Künstlerin nicht so vollstän-

dig, obgleich viel Einzelnes ihr recht wohl gelang,

wie z. B. der erste Morgengesang, die Scene im

zweiten Act, bis auf einige Gcdächlnissfehler, die

Cavatinen u. s. w. Im Ganzeu schien die Stimme

der geschätzten Sängerin durch die vorangegange-

nen Proben etwas erschöpft zu sein, und detouirlc

deshalb zuweilen ein wenig zu hoch. Ihre Dar-

stellung war dem Charakter ganz angemesseu und

durch einige zweckmässige Nüancirungen verschont.

Der Beifall war daher lebhaft uud Mad. F. wurde

nach dem zweiten Act gerufen. Hr. Bader war
als Liciuius wieder von dem, seine Dai Stellungen

stets begeisternden Feuer beseelt, und wusste auch

die frühere Kraft seiner Stimme geltend zu machen.

Dem. Lehmann sang die Ober-Vestalin mit Würde
und Ausdruck

,
obgleich diese Partie ihrer Stimme

etwas sn hoch liegt. — Die dritte Gastrolle der

Mad. Fischer war Fidelio, worin die geschätzte

Künstlerin ganz den edlen, weiblichen Heroisniu*

vorwalten liess, welcher vorzüglich in den Kerker-

Scenen des zweiten Acts so mächtig ergreift. Die
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grosse Arie im ersten Acte wurde im Auadruck

gelungen, theilweise nur etwas befangen, vorge-

tragen. Die Intonation war meistens rein, nur

kennt Mad. F. die Vortheile des richtigen Athem-
holens noch nicht hinreichend.— Ehe wir nun ei-

nen Luftritt auf dem „ehernen Pferde" wagen, wel-

ches am i5ten d. seine ersten Capriolen unternahm,

erlauben wir uns einen Seitensprung über die Spree,

indem wir uns auf der Königsstä'dter Bühne nach

den dortigen Neuigkeiten, oder vielmehr fremden

und nationalisirten Opern-Sängern und Sängerinnen

umsehn. In den Familien Capuleü u. Montecchi

erschienen gleich drei neue Subjecte auf einmal,

und noch dazu alle drei recht tüchtig! Da klage

man doch nicht, dass es keine vorzüglichen Sän-

ger mehr gäbe — ja , wer nur recht zu suchen

weiss, findet auch wohl noch etwas. Als die dem
Ref. am meisten zusagende Erscheinung begrüsst

derselbe zuerst die neu engagirte Dem. Lma Ger-

hard, eine von der Natur höchst vorlheilhaft aus-

gestattete, jugendlich frische, natürlich augenehme

Sängerin, deren Stimme in den Mittellönen zwar

nur schwach, in der Höhe dagegen durchdringend,

dabei nicht scharf, sondern wohlklingend, rein und

bereits wohl ausgebildet ist. Die empfehlende Ge-
stalt begünstigt ihre lebhaft empfundene Gesang-

und Darstellungsweise ungemein und hat sie so-

gleich beim ersten Erscheinen zum Liebling des

Publikums gemacht. Ihre Giulietta sprach allge-

mein an. Dem. Vial singt die Partie des Romeo
mit vieler Kunstgeläufigkeit , aur fehlt ihrem Ge-

sänge der tiefere, seelenvolle' Ausdruck, der im

Ton der Dem. Hähnel, besonders in tragischen Si-

tuationen, so zum Herten spricht. Hr. Bayer aus

München ist ein ganz tüchtiger Tenorist von kräf-

tiger Stimme, im Besitz eines hohen Falsetts und

auch in der Kehlfertigkeit geübt. Seine Darstel-

lungsweise ist etwas stark aufgetragen, nicht immer
den Regeln des Schönen angemessen, allein kräftig

und belebt. Die eingelegte Arie aus Bellini's „Pi-

rat44 war nicht an ihrer rechten Stelle und wirkte

daher auch nicht ausserordentlich.— Sehr man-
ii ich faltig, bunt zusammengestellt war die am Ilten

u. i5ten d. im KBnigsstädter Theater veranstaltete

icenisch -musikalische Abend-Unterhaltung im Co-
stüme. Wir übergehen aie. — Indem wir noch

eine Gastrolle des Baritonisten Bielig aus Lemberg
erwähnen, der auf der Königl. Bühne den Pietro

in der „Stammen" mit etwas schwacher, doch so-

norer Stimme sang, bestrigen wir den Pegasus der

begünstigten Musensöhne Scribe und Auber, und
schwingen uns auf ihrem „ehernen Pferde" in die

Luft, um den Planeten Venus kennen zu lernen,

welcher nach Scribe's Theorie nur von Mädchen
bewohnt wird. Das Schlimmste dabei ist nur, dass

derjenige , welcher nicht Standhaftigkeit genug be-

sitzt, um den lockenden Reizen dieser schönen Pla-

netenbewohnerinnen zu widerstehen, urplötzlich mit

dem Hippogryphen wieder auf den Felsen in China

herabgeschleudert wird, wo die eigentliche Hand-
lung der Oper vor sich geht. Das Ganze ist ein

Fastnachlsscherz, und als solcher gelungen zu nen-

nen , was die Ironie und komische Aufstellung der

Hauptpersonen betrifft. Vorzüglich belustigt der

Mandarin, welcher neben seinen 4 Gemahlinnen
noch die fünfte, ein junges Landmädchen zu hei-

rathen beabsichtigt, dazu indess durch die eifersüch-

tigen Gegenwirkungen seiner Vierten (einer nahen

Verwandten des chinesischen Kaisers) immer nicht

gelangen kann, ja sogar als Oberhofmeisler des kai-

serlichen Prinzen mit diesem einen Luftritt nach

dem Planeten Venus unternehmen muss, von wel-

chem beide bald zurückkehren, da sie der Prüfung

erlagen, 3 4 Stunden gegen die Reize der schönen

Venusbewohnerinnen gefühllos zu bleiben. Zur
Strafe der Schwalzhaftigkeit werden der Mandarin
und Peki's Geliebter in Pagoden verwandelt. Den
Zauber löst endlich die beherzte Peki als verklei-

deter Jüugling, und vereinigt den Prinzen mit der

entzauberten Tochter des Gross-Moguls. — Der
beliebte Componist hat sich die Sache gar zu leicht

gemacht, indem er meistens aus seineu frühem
Opern entlehnte Motive fast durchgängig im Taue-
Rhythmus benutzt, zwar sehr geschickt iustrumen-

lirt, in der harmonischen Behandlung jedoch oft

sehr frei verfahrt Dennoch macht die Musik, ih-

rer hübschen Melodieen wegen, einen heitern, frei-

lich uur sehr flüchtigen Eindruck, wie dies jetzt

geliebt wird. Die Musik hört auf, Sprache der Em-
pfindung zu sein ; sie neckl, prickelt u. hüpft mit dem
Verstände in die Lüfte. Einige Arietten u. Duette

sind recht artig; auch ist dem Componisten in ei-

nigen Stellen die Bezeichnung des fremdartigen Cha-
rakters der Chinesen gelungen. Nur che Romantik
ist nicht seine Sphäre, wie sie der 5te Act bedingt

hatte j es geht in der Musik auf dem Venusplane-

ten ganz eben so, wie in der sublunarischen Welt
zu. Die Harfen - Begleitung idealisirt den Ge-
sang der Töchter der Venus nicht allein; Stella

singt Bravourarien trotz einer Prima Donna. Die
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Ausführung und Ausstattung der Zauberoper war
ausgezeichnet gut; ein Jeder beeiferte sich, bestens

mitzuwirken. Vorzugsweise gelang dieses Mad. Seid-

ler, Dem. Grünbaum, Dem. Lenz, den HM. Blume,

Manlius und Zschiesche. Die Decoraiionen und

Coslüme's waren eben so glinzend, als geschmack-

voll, was bei der chinesischen Tracht seine Schwie-

rigkeiten hat. Die Oper wurde nur lau aufgenom-

men, wird indess doch schon ihre Liebhaber fin-

den, da Popularität der Melodieen u. Ironie darin

vorherrscht. Die Ouvert. ist ziemlich matt, im Ga-
lopprhythmus zusammengewürfelt. Daaselbe Thema
dient dem Schluss des ersten Finals cur Basis. Die

Bassaric des Pachten, obgleich auch hüpfend, und

die tanzende Trauerarie der Tao-jin ist von guter

Wirkung. Am besten aber ist dem Componisten

die Traumscene des a. Final« gelungen, worin

die gedämpfte Violinbegleitung sehr angemessen ef-

fectuirt. Sehr komisch ist die Serenade, welche

den schlafenden Mandarin, alles Lärms der chi-

nesischen Instrumente ungeachtet, nicht erwecken

kann. Tschin-kao meint:

„Möglich wird'i «Heia

„Europa'* Componitten «ein,

„mit ihrem Höllenlärm ihn JEU erwecken."

Für Italien passt es wohl am Besten. Auber we-
nigstens hat in obiger Oper die Instrumentirung mit

Discrelion und Auswahl sehr wirksam behandelt,

und nur da Lärm im Orchester gemacht, wo die

Handlung es erforderte. —
Nachträglich ist noch zu bemerken, dnss Mad.

Fischer auch die Rezia in C. M. v. Weber's Obe-
jon theilweiae mit gutem Erfolg gegeben hat, be-

sonders die starken, leidenschaftlichen Stellen in der

grossen Scene des alen Acts. Sentimentaler Aus-

druck und leicht beweglicher Vortrag ist weniger

für diese Sängerin geeignet, als heroischer Cha-
rakter. Hr. Eicke hat noch den Zampa als Gast-

rolle gegeben. Der Tenorist Schäfer aus Ham-
burg wird seine Debüts mit dem Tamino in der

„Zaubttftöte" beginnen. Es werden ausserdem noch

mehre auswärtige Sänger erwartet, um eine Reor-
ganisation der K. Oper zu veranlassen. Das erneuerte

Engagement des Hrn. Hammermeister ist uichl zu

Stande gekommen, und derselbe verlisst Berlin in

diesen Tagen. — Im Königsslädter Theater debü-
tirle Dem. Mucarelli aus Wien als Jnlerl und in

andern humoristischen Sitigspiel-Charakterou mit

lebhaftem Beifall» da ihre Persönlichkeit sehr an-
ziehend ist. Dem. Hähne] und Hr. Holzmiller

sind auf Urlaub abwesend. Auch Hr. Bader reist

in diesen Tagen nach Kissingen.

Wien. Musikalische Chronik de» zweiten Quartal».
(ForUeUuog.)

Seitdem die hesperischen Singer wieder fort-

und die vaterländischen wieder eingezogen sind, be-

eiferl man sich , das Publikum ja nicht zu ent-

wöhnen, und gibt vor leeren Bänken, als belie-

bige Abwechselung: Norma, Freischütz, Robert der

Teufel, Zampa, die Braut, das Fest der Handwer-
ker, der todte Neffe, die Hintertreppe, die beiden

Hofmeister, der Weiberfeind n. dcrgl. grosse und

kleine Novitäten ; auch ein nagelneues Vaudeville

:

„Das Ehepaar aus der alten Zeit*' von Angeli.

—

Weil nun aber das Tänzer-Corps hübsch lange

ausgerastet hatte, brachte es nunmehr, nebst Wie-
derholungen , auch G io ja 's in Italien beliebtes , so-

genanntes historisches Ballet: „Die abgeschafften Ba-

chanalicn \ von dem Choreographen Casati arran-

girt. Die Fabel ist dieselbe, wie in Generalis

Oper: „I Baccanali di Roma", nur hier, wo er-

klärende Worte mangeln, um Vieles noch unver-

ständlicher; die Anordnung war grösstentheils ge-

lungen ; den Darstellern , so wie den ausgeführten

Tanz-Piecen wurde oft sich erneuernder Applaus

gezollt; die Musik ist aus verschiedenen Werken
effectuirend gewählt, und diesem Schaustücke dürfte

vielleicht ein längeres Leben zu prophezeien sein.—
Im Theater an der Wien sieht es fortwährend

windig aus, auf den Brettern sowohl, als im Spe-

ctatorium. Nach mancherlei Aufgewärmtem wurde

nun verabreicht: „Der rothe Thurm in Wien",
oder „Das Veilchenfest", Schauspiel mit Gesang;

„Der melancholische Schuster", Localposse; erste -

res eine verbrauchte Ritter-Komödie, letzteres Prä-

mifer in der Erbärmlichkeit; weiter: „Die schöne

Holländerin" von Schick; nicht übel, jedoch mulh-

maasslirh einem älteren Plane nachgebildet; und
„Eulcnspiegel", Volkssage von Nestroy, eine in ih-

rer Art sehr gelungene Burleske, die auch gana

con amore gespielt und wiederholt immer gerne

gesehen wird. Zn allen den genannten dramati-

schen Opfergaben war Kapelim. Adolph Müller

der musikalische Lieferant. Es genügt bei Solchem,

wenn nur die komischen Liedchen recht populair

klingen, um als Gassenhauer sie nachsutrillern ; das

ist hier die höchste Anforderung. Die Zeit de-

Herrlichen ist hier längst vorüber.
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Dem Eigentümer der Leopoldsladter Bühne,

Hi n. von Marmelli, brachten Raimunds Gastvor-

stellungen, namentlich „der Verschwender", wirk-

lich kaum glaubliche pecuniäre Vortheile ein. Mit

der Entfernung des Gastes schwand das freilich.

Da wurden dann frühere Lieblingsgerichte wieder

hervorgesucht, z. B. Der Waldbrand, das K ät li-

ef u-ii von Heilbronn, die Lieb' auf der Alm, Ein

Uhr, Domi, Robert der Wau Wau u. a., auch

beschenkte der eben so fleissige als erfindungsreiche

Fenzel das Repertoir mit einer durch Ideenneuheit

und überraschende Abwechselung ungemein ergötz-

lichen Pantomime: „Pierot als Wassertreter" oder

„Der errungene Preis", die, mit einer äusserst ge-

falligen Musik ausgestattet, sogar in den heissen

Lenzmonden eines fortgesetzten Zuspruches sich er-

freute. —
• Die Josephstädter Gesellschaft versieht nun-

mehr, getheilt, auch das Sommertheater im Cur-

orte Baden. Die jüngste Vergangenheit brachte fol-

gende Neuigkeiten: i> „Herr Heiler", ein unterhal-

tendes Liederspiel v. Holley. 2. „Melosina", Oper

v. Kreutzer; trägt schon im dramalisch unwirksam

angelegten Buche einen unheilbaren Schaden mit

sich herum , und dürfte schwerlich irgendwo stabi-

len Eingang finden. 5. „Der Bravo" v. Marliani,

verdient Auszeichnung, wenn es auch, wie verlau-

tet, kein Erstlings-Product wäre. Es sind wunder-

schöne Einzelheiten darin, und ungewöhnlich sorg-

fältig ist die Orchesterpartie gearbeitet. Die erste

Vorstellung hatte mit einer Gegenpartei zu kämpfen,

deren unanständiges Benehmen vorsätzlich die dabei

Beschäftigten einschüchterte. [Das Räthsel wird ge-

löst, wenn man erfährt, dass an jenem Abende die

ital. Oper wegen plötzlich eingetretener Hindernisse

abgesagt wurde und deshalb alle darob Missver-

gnügten schon mit heimlichem Groll in die ver-

achteten Vorsladtshallen hinaus emigrirten. Die fer-

nem Wiederholungen dagegen stellten die verletzte

Ehre vollkommen wieder her. In beiden Tondich-

tungen errang Mad. Kraus-Wranitzky neue, frisch-

grünende Lorbeern. 4. „Rataplan", das bekannte,

artige Vaudeville, «um Debüt der Dem. Hill aus

Prankfurt. Der vielseitig verwendbare Mime Rott

excellide. ab Sergeant Groscanon, und rührte bis zu

Thränen durch die Gemütlichkeit seines deelama-

Gesanges. 5. „Der Bräutigam in der

Singspiel in l Act, mit melodischer Mu-

sik von Conradin Kreutzer. 6. „Der glückliche

Schiffbruch" und 7. „Die drei Bncklichen", zwei
komische Divertissements von Erfindung des aua

Italien verschriebenen Balletm. Fabbri, mit Musik
von Olt. — In den Opern: Robert der Teufel,

Zampa, Barbier von Sevilla, weisse Frau, List

und Phlegma, der Kerker von Edinburg, die Ca-
pulets und Montagues, der hundertjährige Greis,

das Nachtlager in Granada, die reisende Sängerin,

die Nachtwandlerin — gastirten die Damen Fischer-

Achten, Beisteiner -Pohl, Segaita, Walter (au*

Carlsruhe), Jazede (Schülerin des Cbnservatoriums),

Forti (Schwägerin des pensionirten Operislen); die

Herren Bayer (Hofsänger am Münchner Theater),

Fischer (aus Frankfurt) und der ganz Deutschland

durchwandernde Falsettist Dorach; unter welchen
die erstgenannte Künstlerin, eine liebwerlhe, höchst

willkommene Bekannte, jedesmal einen wahren
Triumph feierte, vorzugsweise als Alice, wo auch

ihr Gatte in der Partie des Bertram den erfahre-

nen Bühnensänger beurkundete. Mad. Beisteiner-

Pobl besitzt gleichfalls schöne Kunstmittel und trägt

äusserst geschmackvoll vor; nur die oft schwan-
kende Intonation erscheint als ein verdunkelnder

Nebelllecken. Hr. Bayer zeigte gute Schule und
artistische Bildung, solches wurde nach Verdienst

gewürdigt; allein mit der Methode wollte man
sich nicht recht befreunden. Dem. Jazede, mit
einer klangvollen Stimme und glücklichen Natur-

gaben ausgerüstet, ist in festes Engagement getre-

ten; desgleichen die Demoiselles Hill und Walter,

zwei gute Acquisitionen. Und so thut denn der

umsichtige Direclor Scbeiner wirklich Alles, ja

mehr vielleicht noch , als seinen Kräften zuträg-

lich, um den Wünschen des Publikum ; su ent-

sprechen. Dem Vernehmen nach hat er auch mit

Mad. Schröder- Devrient Unterhandlungen ange-

knüpft und derselben bedeutende Offerten gemacht.

Sie soll jedoch für jede Leistung 3oo Silbergul-

den gefordert haben, ein Honorar, was ausser al-

len Verhältnissen mit den möglichen Einnahmen
liegt, und besonders in solch' ungünstiger Jahres-

zeit kaum zu erschwingen sein dürfte. — Die
Francs, Louisd*or und Guineen haben unsere deut-

schen Philomelen doch ganz verwöhnt. Wie kann

ein armer Impresar, der Papier einnimmt, Silber

und Gold ausgeben? —
(ForUetiung folgt.)

Leipzig, bfi Brutkopf Rtdigirt von G. Ffr. Fink unter
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*

Ueber die Symphonie,
ab Beitrag zur Geiduchte und Aeiüietik derselben,

von G.W. Fink.

(BeichW)

TXi 5 auch unser J. Haydn, wie jeder Andere,

in der frühesten Zeit aeiner Lehrlingsepoche sich

an die herrschenden Formen seiner Zeit hielt, an

ihnen lernte, also erst nach und nach das -voll-

gültige Wesen der durch ihn geschaffenen, neuen

„grossen Symphonie" in den Jahren errungener

Klarheit und Kraft originell ausbildete, liegt zu

sehr im Bildungsgange jedes selbst genialen Kopfes,

als dass es nicht schon längst halte bemerkt wer-
den sollen. Man vergleiche, wenn es beliebt, nur

unsere Blatter vom J. 1810, S. 2 5a u. f. Nicht

minder ist bereits 181 3, S. von den Unsern

über da« Wesen der grossen Symphonie gehandelt

worden. Unter Anderm: „Haydn, Mozart u. Beet-

hoven gaben der Symphonie eine Tendenz, dass

sie ein für sich bestehendes Ganze und zugleich

das Höchste der Instrumentalmusik, die Oper der

Instrumente geworden ist. — Oer Componist

hat nun freien Spielraum , alle nur mögliche Mit-

tel, die ihm die Kunst der Harmonik und die un-

endliche Mannichfalligkeit der Instrumente in ih-

ren verschiedensten Mischungen darbieten, in An-
spruch zu nehmen und «o den wundervollen ge-

heimen Zauber der Musik machtig auf die Zuhö-

rer wirken zu lassen. Es ist anf nichts Geringe-

rfes abgesehen, als dass der Componist, ohne die

Grazie, die Leichtigkeit, vermöge welcher «ich

die Sätze zwanglos anreihen und verbinden, zu

verleugnen, in die Tiefen der Harmonik eingehe

und zugleich die Instrumente einzeln und im, anf

mannichfache Weise gestalteten Chor, glanzvoll

hervortreten lasse." Ferner: Das Ganze muss

einen bestimmten und festgehaltenen Charakter ha-

ben, der die verschiedenen Theile in ihrer inner-

37. Jahr«««.

sten Verwandtschaft unter einander verbindet, so

dass, wie in den Beethoven'schen Symphonieen,
deren oft ganz heterogen acheinende, einzelne Sätze

bei näherer Betrachtung doch nur aus einem Ele-

ment erzeugt sind, Alles nur auf einen vorgesetzten

Zweck hinarbeitet und «ich zum Ausdruck einer

innern Anregung des Gemüthes verschmilzt.— Mit
Uebergehung dessen, was 181 5, S. 457 u- des-

sen , was über die poetische Wahrheit und das

Grossartige der neuen Symphonie wiederholt be-

sprochen wurde, erinnern wir nur noch an die

mannichfachen Auseinandersetzungen der Eigen-
tümlichkeiten, des jovial humoristischen Haydn,
des erhaben schwunghaften Mozart und des sieg-

reich romantischen Beethoven. Immer sind Frische

und Lebeudigkeit der Erfindung, klar Gedachtes,

kunsterfahren Durchgeführtes und nach den Be-
dürfnissen der Zeit sowohl als der Sache voll-In-
strumenlirtes als nothwendige Erfordernisse längst

hingestellt worden. Hierher gehört noch, was bei

Gelegenheit der Beurtheilung der ersten Sympho-
nie von Onslow (i833, S. 319) von mir bemerkt
wurde: Die ganze Verknüpfung hat in ihren Ge-
staltungen nicht sowohl die derberen, grossartigern

Striche, die solchen Orchestergemilden vorzugsweise
nölhig sind, sondern weit mehr die kleinem Figu-
ren , die dem Quartelt gebühren. Das Ineinander-
greifen der Orchester-Instrumente verlangt etwas
Selbständigeres, Freieres, ein eigenthümlicheres

Walten, Singen und Klingen ihrer Art gemäss,
einen ungebundenem Erguss einer durchgreifend in-

dividuelleren Tonfarbe, längere nnd fremdartigere

Züge u. Stellangen, als die Behandlung der Streich-

instrumente für Quartett und Quintett mlisst. Hr.
Onslow gibt daher eine Nebengaltung, die den Ein-
zelnen in der, Masse beschrankter auftreten Hast
und ihm dennoch grossere Schwierigkeilen auflegt,

als es zum vollkommensten Glänze des Ganzen
nöthig ist. —

34
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Daraus werden denn die Haupterfordernisse

einer grossen Symphonie deutlich genug hervorge-

hen und dürften als etwas langst Bekanntes vor-

ausgesetzt werden, wenn nicht das Gedächtniss

mancher Teutschen für teutsche Auseinandersetzun-

gen leider bedeutend vergesslich wäre. Wenn aber

Fremde die Symphonie das Meisterwerk der Iu-

strumentalcomposition anstatt das Höchste dersel-

ben nennen, spricht man fein unterwürfig nach, so

offenbar ea auch ein Missgriff im Ausdrucke ist,

denn ein Meisterwerk der Inslrumentalcomposition

kann und soll in seiner Art ein Duo, Trio u. s. w.

auch sein, und dass wir dergleichen besitzen, weiss

Jeder, der überhaupt etwas weiss.

Ferner muss auch, von Haydn an, die „grosse

Symphonie" durchaus von der blosaen Einleitung

jeder Art, auch der Ouvertüre geschieden werden,

ob man die letzlere gleich in einigen Landern noch

immer unter dem sonst gemeinsamen Ausdrucke

Symphonie begreift. Der teutsche Gedanke, die

grosse Symphonie als die Oper der Instrumente zu

bezeichnen, ist vortrefflich. Nicht nur das mas-
senhaft Wirkende, sondern auch das Situationsver-

schiedene dm ch mancherlei Parteiungen des Gan-

zen ist damit sinnig ausgesprochen. Dennoch möch-
ten wir sie noch lieber eine in musikalischer Spra-

che dramatisirt gehaltene Gefühlsnovelle nennen,

worin der äusserliche Erzählungsstoff, wie ihn der

Dichter and der Maler voranstellt, hier nur als

vorausgesetzte Grundlage, als Nebensache erscheint.

Sie ist eine im psychologischen Zusammenhange
entwickelte Geschichte irgend eines Gefühlsxuslan-

des eines Massenverein!» , der von irgend einem

Hauplmoment angeregt ist, dessen wesenhafte Em-
pfindung in jeder Art Volksrepräsentation durch

jede zum Ganzen gezogene Instrumentenart indivi-

duell verschieden über einen und denselben Stoff

sich ausspricht. Dadurch kommt Einheit u. Man-
nichfalligkcit zugleich in das massenhafte Ganz«,

in welchem jede einzelne Art der dabei betätig-

ten Instrumente so nothwendig und ihrem beson-

dern Wesen so entsprechend zur Gesammtheit ge-

hört, wie in einer guten Erzählung oder einem
gelungenen Drama jede einzelne Person

, mag sie

auch übrigens so untergeordnet sein, als es ihre

Stellung mit sich bringt.

Aber Eins-, und zwar geradehin die Haupt-
sache, ist, so viel ich weiss, überall unberücksich-

tigt geblieben, wenn von der Symphonie die Rede
war. Es ist die« die polyphonitch* Erfindung,

jener gleich vom Anfange an für die gesammte
Masse und ihre folgerechte Verbindung im Innern

des Tondichters immer klarer und Alles beherr-

schender sich gestaltende Entwurf, das dramatisirt

Umfassende in der Anordnung bis zum vollstän-

digsten Gefühlsbilde. So wie ein Novellen- oder

Drama-Dichter, ehe er die Feder in die Hand
nimmt, esswire denn, um Bemerkungen zum Be-

sten des Gegenstandes aufzuzeichnen, über die Ten-
denz seines Werkes , über die verschiedenen Cha-
raktere seiner Darstellung und deren naturgemässe

Verknüpfung und Unterordnung zu einem abgerun-

deten Ganzen mit sich völlig einig sein muss; so

wie ihm das Gesatnmtbild deutlich vor seinem In-

nern Auge stehen, auch nach Willen wiederholt

zum klaren Wiedererscheinen von ihm hervorge-

rufen werden muss, wenn er Hoffnung haben aoll,

etwas Gutes zu schaffen: eben so ist es auch mit

dem Tondichter. Es wallet nur «wischen Beiden

der Unterschied ob, dass der Erste mit Worten,
der Andere mit Tönen zeichnet. Dass Jeder sein

Gebiet genau kennen, dass Keiner zu weit über

die Grenzen seines Bereiches in das ihm nicht zu-

stehende Gebiet des Andern überschreiten darf, wo
er nothwendig aufhören müsste, Machthaber zu
sein, versteht sich von selbst. Es ist nämlich in

einer solchen dramaähnlichen Tonnorelle lange nicht

genug, dass man sich entweder eine anziehende

Melodie erfindet oder eine seltsame Reihe von Ac-
corden sich ausdenkt, aus welcher etwas Melodi-

sches herauspunetirt werden könne, sondern es muss,

von irgend etwas Wesenhaftem aufgeregt, aus der

Nacht des innersten Gefühls immer mächtiger ein

Tonchaos auftauchen, massenhaft dunkel in einan-

der kämpfend, über dessen Wassern ein Geist

schwebt, ein Ausfluss dessen, der nach 6 Tagen
und Zeiten ansähe, was er gemacht hatte, und siehe,

es war sehr gut, und ruhete am siebenten Tage.

Auch der Tondichter hat in solchem Orchester-

werke eine kleine noch chaotisch sich vor ihm be-

wegende Welt zu ordnen, Licht und Nacht zu

scheiden und Leben zu schaffen, dass Alles sich

rege seiner Art gemäss. Das Massenhafte der zu

gebrauchenden Instrumente muss , der klar gewor-

denen Haupttendenz angemessen, im überlegt ge-

fühltesten Fortgänge, in immer lichteren Gebilden

und Gruppen zugleich vor dem innern Obre er-

klingen, bis sich nach Maass und Ordnung die

ganze Tongewalt im dichterisch wirksamsten Zusam-
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Kraft hervor in die Erscheinung dränge u. sinn-

lich offenbare, was sonst nicht sichtbar ist.— Da-
bei kommt es gar nicht darauf an, ob ein paar In-

strumente mehr oder weniger sind, um eine wahre

Symphonie im neuen Sinne, wie sie von Haydn
und seinen Nachfolgern in's Leben gerufen wurde,

tu schaffen; sonst müssten wir ja auch das nur

ein wahres und das beste Drama nennen, worin

die meisten Personen vorkamen, was lächerlich

wäre: vielmehr kommt es darauf an, dass alle

dazu gehörige durchaus nothwendig und ihrem

Wesen treu behandelt und gestellt sind. Ob die

einzelnen Tongänge in ihrer charakteristischen We-
senheit doppelt oder sehnfach verstärkt sind, ist

nur dem Lärm nicht einerlei, aber für die Kunst

will es wahrhaftig nichts bedeuten. Ueber das We-
sen echter Polyphonie können wir uns hier frei-

lich nicht verbreiten, es kann aber geschehen, wenn
es ja noch nöthig sein sollte. Dieses polyphoni-

sche Denken und Gestalten ist mit dem einheits-

vollen Gefuhlsgange der Ilauptunterscheidiingspunkt

der teutschen „grossen Symphonie", worin sich un-

sere drei Heroen und namentlich Haydn zuerst mei-

sterhaft hervorthat. Alle gebrauchte Instrumente

sind zum Ganzen ihrer Natur- und Stellung nach

durchaus wesentlich dazu gehörig, nicht blosse Ver-
stärkungsmasebinen , deren höchste Verschiedenheit

in nichtigen Werken der Art einzig in der Ver-
schiedenheit des Baues und der Materie der Instru-

mente liegt, deren Gebrauch von keinem geistigen

Ordner zeugt— Aus ähnlichem, wenn auch nicht

gleichem Grunde kann auch selbst Onslow, der

seine letzte Symphonie auf ein schon früher gege-

benes Quintett bauete, bei aller Schönheit, die er

noch hineinzutragen verstand, 'doch nur auf einen

Uebergang zur rechten grossen Symphonie Anspruch

machen, denn die polyphonische Anlage in der Er-

findung fehlt. —
Noch Eins wäre zu bedenken : Soll die Sym-

phonie, die grosse, auf eine Erzählung, auf ein

Gedicht gebaut werden? Wir haben sie eine dra-

matisirte Gefühlsnovelle genannt. Irgend einen Em-
pfindungsinhalt, irgend eine psychologische Entwi-

cklung eines grossartigen , d. i. hier, einer Masse
angehörigen Gefühlsganges, der zu einer

führt, muss sie haben i ohne dies wären
es ja nur nichtssagende Töne. Je mehr nun die-

ser durch Tonmassen ausgesprochene EmpBnduugs-
inhalt der Tonsprache eigentümlich ist

;
je lebhaf-

ter und geistinniger er nur eben in dieser Sprache,

also in jeder andern nur mangelhafter, wiederge-

geben werden kann,, desto musikgewaltiger ist die

Tondichtung, desto höher steht sie eben in dieser

Kunst, so wie im Allgemeinen, denn sie gibt et-

was in ihrer Sphäre Vollkommenes, was andern

in dieser Art nicht möglich ist — und so ergänzt

sie, selbstslandig in ihrem Wesen, den Kunsltypus

des Menschenwesens in eigenlhüralicher Richtung

und Art und schliesst auf diese Weise eine eigene

innere Welt auf.— Dergleichen unnachahmliche
Meisterwerke gab Haydn, Mozart u. Beethoven.—

.

Da nun aber jeder Gefühlszustund von irgend ei-

nem äusserlichen Einiluss hervoi gerufen wird, sei

es durch Sinnenerscheinung, sei es durch Gedan-
ken : so sind auch nothwendig bestimmte Fälle vor-
handen, wo die aus einem Mittelpunkt des uner-

gründeten Lebens hervorbrechenden mannichfalti-

gen Lichtstrahlen der denkenden, oder wortdich-

lenden oder plastischformenden Kunslkräfte, oder

auch selbst die sinnlichen Erscheinungen der uns

umgebenden und erregenden Natur mit dem eigen-

thümlichen Tonkunslgebiet aneinandergrensen und
sich gegenseitig durchdringen; es sind Fälle vor-

handen, wo diese von Aussen her dem Gebiete

der Tonkunst zugeführte Anregung nicht bloa zün-
dend wirkt, sondern wo das einem andern Lebens-

bereich entstammte Erregungsbild sich so tief ein-

prägt, dass es Richtschnur, Originalbild wird, wel-

ches in die Sprache und das Wesen der Tonkunst
übersetzt und so mit einer neuen Glorie umgeben
werden soll, ja nach der innersten Vorliebe des

Entflammten übertragen werden muss. In solchen

Fällen ist es nothwendig, dass das einem fremden

Bereiche angehölige Vorbild dem Hörer zu rich-

tiger Verständigung, zur Versetzung in deo rech-

ten Standpunkt mitgetheilt werden muss. Etwas

der Art bringt uns Beeihoven's Eroica und noch

mehr seine Pastoralsymphonie; Spohr's Weihe der

Töne u.s. w. Diese Beethaveu'schen Tongemälde
haben aber auch zugleich das Non plus ultra ge-

geben, sobald die Musik, wie es in Ins tru mental-

werken sein muss, Hauptsache für sich bleibt und

nicht Nebensache werden soll: wogegen Spohr im
ersten Satze seiner Tonübersetzung schon etwas auf*

genommen und in's Reich der Töne gespielt hat,

was, ein Widerspruch in sich, x nicht hinein ge-

hört. Auch in solchen Tongemllden muss, längst

anerkannt , der Eotwickelongsgang des Gefühls das

Erste, das Hauptsächlichste bleiben and der An-
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gung," weshalb der anregende Gegenstand ab den

Hörern schon bekannt vorausgesetzt werden muss,

Tor den innern Sinn treten , als es cur Verständi-

gung und Belebung des musikalischen Empfindungs-

ganges erspriesslich ist. — Wo es darüber hin-

ausgeht (nämlich in Instrumentaldichtungen), macht

sich die Musik ohne Noth und ohne Ehre zur un-

tergeordneten Magd, oder zur geschminkten Ko-
kette, oder auch nach Befinden zum Hanswurst,

der den Pöbel belustigt. Bis dahin hat sich bis

jetzt noch kein Teutacber verlaufen, denn absicht-

liche Possen sind eine Sache für sich. Wollte

man nun darüber hinausgehen und noch mehr Er-
zählung, wie sie nicht durch Tone, sondern nur

durch Beihülfe hinzugefügter Worte möglich ist,

unterlegen und folglich Thatsächlicbes, äusserlich

und factisch Zusammenhangendes musikalisch vor-

bilden, so verirrt man sich in's Ungereimte, reisst

alle Grenzen nieder u. muthet der Tonkunst Dinge

zu, die ihr, als wider ihre Natur laufend, nicht

anständig sind und sie lächerlich machen würden,

fiele das Lächerliche nicht von selbst auf diejeni-

gen zurück, die dergleichen Verkehrtheiten sich

erlauben. Was auch in dieser Hinsicht neue Son-

derbarkeilsliebhaber ausserhalb unsers Vaterlandes

thun mögen, es ist ihre Sache, die ans bis jetzt

noch wenig angeht) sie mag sich erst noch be-

stimmter herausstellen, bevor wir darüber reden.

Meteore zerplatzen von selbst, während die Sterne

bestehen nnd die Nacht verklären.

Recbnsionkn.
54s/er Psalm. Für 2 Tenor- und 3 Basastiramen

componirt — von E. F. Gaebler. Op. 1. Ber-

lin, bei Bechtold u. Harlje. Part. Pr. 10 Sgr.

Die erste öffentlich bekannt gemachte Arbeit

eines Mannes, der sich auf dem Titel einen Schü-

ler des Hrn. C.Karow, Oberlehrers an dem Kön.

Waisenhause u. Seminar zu Bunzlau, nennt. Seine

Weiterbildung verdankt er dem Kön. Institute für

Kirchenmusik unter Leitung des Hrn. Directors

A. W. Bach in Berlin und den musikal. Vorle-

sungen des Hrn. Prof. Dr. Marx daselbst. Von
Berlin aus ist er an die Stelle des vor Kurzem
verstorbenen Musikdirectors am Waisenhaose und

K. Pädagogium zu Züllichau, des Hrn. Kähler, von

dessen Werken wir „Des Lebens Kampf und Frie-

den" anzeigten, berufen worden. Der vierstimmige

Satz ist leicht ausführbar, das Ganze im anspre-

chenden, nicht zu hoch geschwungenen, den mei-
sten Hörern werthen Kirchenstyle gehalten, so dass

wir dieses nicht breit ausgeführte Werkchen na-

mentlich den Männerchören auf dem Lande und

in kleinen Städten bestens empfehlen können. Eine

nicht ungewöhnliche, besonders in enger Harmonie
oft gebrauchte Freiheit der Slimmenführung, die

nur in besondera, im Allgemeinen hier schon wie-

derholt namhaft gemachten Fällen recht und wirk-

sam ist, nämlich die unisonische oder oclavische,

nur in einem oder einigen Accorden in den vier-

stimmigen Satz eingeschaltete Verringerung der har-

monischen Stimmen, kommt auch in diesem Werk-
chen nicht sehen vor. Man liest Beispiele davon

S. 2, 4, 5, 6 und selbst zum Schlüsse des Ganzen.

>
j

SehlUM.

Warum hat der Coraponist im zweiten Tenore des

ersten Beispiels nicht gis liegen gelassen, anstatt

des unisonisch mit dem ersten Basse fortschreiten-

den fis? — Da alle hierin vorkommenden Fort-

schreilungen dieser Art mit sehr nahe liegender

Umgestaltung einiger Töne oder auch nur eines

Tones in den Mittelstimmen sich leicht vollhar-

monisch ordnen Hessen: so scheint daraus hervorzu-

gehen, dass der Verf. diese nur selten zu recht-

fertigende Schreibart für zweckmässig und erlaubt

hält. Wir überlassen hier diese von uns hinläng-

lich angedeutete Sache seiuer und Anderer Ueber-
legung : stehen aber gern mit möglichst kurzer Dar-
stellung des Gegenstandes zu Diensten, wenn noch

irgend einige Zweifel über diesen uns völlig klar

erscheinenden Punkt obwalten sollten.

Lestocq, Opera comique en 4 Acte», parolee de

Scribe, Musique de D. F. E. Auber. Parlitiou

r^duite av. acc. de Piano. Lestocq, oder In-

trigue und Liebe, Oper in 4 Aufl., für die

deutsche Biüine bearb. v. Frlvrn. v. Lichtenstein.

Vollstand. Klavierauszug von Joseph Rummel.
Mainz , b. B. Scholt's Söhnen. Pr. 1 6 fl. 12 kr.

Der Text, welcher nach löblicher Gewohnheit

dieser ihäligen Verlagshandl. französisch u. teutsch
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dem Klavierauszuge vorangedruckt wurde, gebort

zu den sehr anziehenden Bearbeitungen de« vielge-

wandlen Scribe, welcher gewiss den letzten Akt

viel eingreifender behandelt haben würde, wenn
er nirht in einem unglücklichen Augenblicke das

\Y öi tclien komisch dazu gesetzt hätte, was nicht

hierher gehört. Mit Recht hat man ea in der teut-

schen Bearbeitung weggelassen, aber auch dadurch

der Sache das Komische vollends genommen, was

ihr nur das Beiwörtchen and etwa hin und wieder

die Musik seibat im Widerspruche mit der Sache

su leihen vermag. Dann ist des Stoffes für eine

Oper zu viel , wenn der letzte Akt im Verhältnis*

und nach dem Wesen einer Thronerstürmung leben-

diger hätte versinnlicht werden sollen. Daraus ist

also ein Missgriff seltsamer Art entstanden, der bei

aller Gewandtheit des bühnenkundigen Sc. doch zu

fühlbar bleibt, als dass ihn das leicht Gefällige der

Anbei "sclien Musik decken könnte, so sehr er auch

fast überall das französisch Niedliche mit Frappan-
tem zu verknüpfen yre'uti worin überhaupt Auber*s

Geheimniss des Lockenden tanzt und romanzenhaft

mit der unterhaltungasüchligen Menge liebäugelt.

Hr. Auber ist sich nun in dieser Weise seit

lange so treu geblieben , dass wir kaum etwas An-
deres, als eine Verweisung auf seine schon ange-

zeigten Opern nölhig hätten, selbst dann, wenn die-

ser Lestocq auch nicht schon zwei Mal in unsern

Blattern besprochen worden wäre, z. B. S. 180 u.

S. 5n. Wir setzen noch dazu, dass das Ganze
auf der Bühne weniger allgemein unter den Freun-
den solcher Musik gefallen wird , ab) manches Ein-
zelne am Klaviere, und dass der Klavierauszug gut

verfazat wurde. Den Freunden nnd Liebhabern
Auber's ist daher das Notenbuch bestens zn em-
pfehlen) man kann ihnen sogar versprechen, dass

sie hier noch mehr angemessene Unterhaltung fin-

den werden, als in verschiedenen seiner frühern

Opern. Die Soldatenchöre nnd die Finalen wer-
den ihnen keine grosse Mühe machen, einige So-
logesänge werden artig klingen, nnd das Quartett

des zweiten Aktes: „Des Nordens schlanke Toch-
ter*' wird ganz vorzüglich gefallen. Es kommt
auch darin eine besondere und, wenn sie nicht

etwa Call in seinen 3- nnd 4stimmigen GesehV
schafisgesängen bereits gehabt haben sollte

y ganz
neue Genialität vor: zum Anhango singen nämlich
die 4 Stimmen (Lestocq und die drei Frauenzim-
mer) so treulich durch Zerreissen des Textet ver-
eint, daes jede nur eine Sylbe aingt und alle Vier

nur eine Melodie geben. Sollte es vielleicht eine

feine Anspielung auf die russischen Hörner sein?

Man sehe, wie sich die Sache ausnimmt, die dem
Componisten selbst sirgefiel, dass er sie wieder-

holte:

Sartotomeo Campagnoli

verdient als Künstler überhaupt, besonder» durch

seine vieljährigen , rühmlichen Leistungen in Leip-

zig, in unsern Bl. ein ehrendes Denkmal. Längst

hätten wir ihm diese Pflicht erfüllt, wenn es uns

nur gelungen wäre, von seinen letzten Schicksalen

sichere Nachrichten zu erlangen. Jetzt erst sind

wir imStande, zu dem bereits anderwärts Erzähl-

ten das Mangelnde aus sicherer Quelle hinzusulhun.

Nachdem der für das Glück seiner beiden Töchter

besorgte Vater 1818 aeine seit 1797 in Leipzig

treu und gut verwaltete Stelle eines Concertmei-

sters niedergelegt hatte, ging er mit seinen beiden

Töchtern, der etwa aajährigen Albertina nnd der

jungem Gianetta nach Frankfurt a. IL, wo beide

als Sängerinnen am Theater angestellt wurden.

1820 kamen die Schwestern in gleicher Anstel-

lung nach Hannover nnd wurden im folgenden

Jahre sehr gerühmt: Albertina als Königin der

Nacht, Donna Anna etc.} Gianetta, deren Spiel
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sich sehr vervollkommnet hatte, ala Myrrha, Su-

sanna im Figaro, Donna Elvira u. a. w. Der Bei-

fall hielt aua. 1826 wurde Gianetta, empfohlen

von der Herzogin von Cambridge, Schwester der

Frau Grossherzogin, in Neustrelitz ala erste Sänge-

rin am Hoftheater angestellt, wo aie am 19. Oct.

1836 ala Agathe im Freischütz zum ersten Male

auftrat. Sie gefiel dem Hofe und dem Publikum.

Die Ilteate Sehweater versuchte sich darauf in der

Rolle des Sargines mit ao wenig Glück, dass sie

aeildem nicht wieder auftrat. Die Familie genosa

aber einer ausgezeichneten Achtung. Nach kurzer

Krankheit starb der Vater am 6. Novbr. 1837 in

einem Aller von 76 Jahren und beinahe 3 Mona-

ten (geb. am 10. Septbr. 1751 in Cento bei Bo-

logna). Daa ganze Personal der Kapelle und dea

Theaters begleitete die Leiche bia au ihrer Ruhe-

stitte auf dem dortigen schönen Kirchhofe, wo die

Töchter ihm späterhin ein Denkmal von Gusseisen,

mit einer Lyra geziert , setzen liesseu. Die Grab-

atitte ist mit Rosen beplftftzt und wird fortwäh-

rend von dortigen Freunden in guter Pflege erhal-

ten. Nach Ablauf des Contracts 1839 zogen beide

Schwestern nach Berlin, in der Absicht, sich durch

Unterricht in der Musik ihren Unterhalt zu erwer-

ben. Ihre Künstlerlaufbahn hat sich demnach früh

Nachricht* x.

Wien. Musikalische Chronik de$ zweiten Quartal».

(ForUeUung.)

Indem wir den Artikel „Concerte" beginnen,

kann der Reigen nicht leicht würdiger eröffnet wer-

den, ab) mit jenen beiden, welche der König un-

ter Wiens Pianisten, Karl Maria von Bocktet, ver-

anstaltete, deren letztes nur die YVillfahruug eines

allgemein auagesprochenen Wunsches war, um den

im ersteren empfangenen Hocbgenuss wiederholt su

erneuern. Ein jedes derselben bestand, rücksicht-

lich des aoeessorisrben Bestandteils, blos aus der

einleitenden Ouvertüre — von Beethoven aus Co-
riolan, und jener gewaltigen zur Einweihung der

Pesther Bühne — nebst einem Werth vollen Ge-
sangstücke. Der Concertgeber aber trug Hummel'*
zwar oft, jedoch schwerlich jemals, wohl nicht

einmal von dem Meister selbst in solch* gediegener

Vollkommenheit gehörte Concerte in H u. Amoll
vor. Der höchste Glane einer in technischer Hin-

sicht alles erschöpfenden Ausführung trat hier in

den Schalten zurück, ja entschwand beinahe in

Nichts gegen jenen intellectnellen Standpunkt, von
welchem der Meister den poetischen Geist dieser

Tondichtungen aufiasste und in ein wundersames,
leider nur momentanes Klangleben zauberte j mit ei-

nem prädominirenden Uebergewicht geistiger Macht
und Vollkommenheit über die äussere Form und
mechanische Kunst, welches eben, nach einer bei

dieaer Veranlassung sehr richtig ausgesprochenen
Bemerkung, die Rangstufe entscheidend bezeichnet,

die, vielleicht unter allen lebenden Klaviervirtuoaen,

Bocklet vorzugsweise einzunehmen berechtigt sein

dürfte. Den herrlichen Schiusastein dieser Kunst-
ausstellungen , worin wenige Tacte für einen gan-
zen, langweilenden italienischen Opern-Abend zu
entschädigen vermochten, bildete jedesmal eine freie

Phantasie über gegebene Thema's, aus denen der
Improvisator immer Motive aeines Lieblings, dea
ihm wahlverwandten Beethoven, wie z. B. das

himmlische Motiv des Andante der Adur-Sym-
phonie, aich erkohr. Mit welch eminenter Mei-
sterschaft er aber nunmehr aein Material bearbei-
tete, dies lässt mit Worten sich nicht beschreiben.

Stets trat der Hauptgedanke klar vernehmlich und
obsiegend hervor, doch immerdar anders geformt
und gestaltet, jetzt durch überraschende Modulatio-
nen verjüngt und mit einem Reichthum von Fi-
guren und Bravourpassagen geschmückt, nie dem
Schlendrian des alltäglichen Vai iationentypus hul-

digend, ein fortwährendes Wechselspiel von Neu-
heit u. Originalität, alles im reinsten Flusse, schön
geordnet u. zusammenhängend, wie aus einem Füll-

horn strömend, so abgerundet und zu einem genia-

len Ganzen verschmolzen, aU ob des Augenblickes

Eingebungen die gereiften Früchte eines wohlüber-
legten Kunststudiums wären. Bocklet, vom schaf-

fenden Geiste erfasst, der Gegenwart entrückt und
versunken in die Gebilde seiner kühnen Phantasie,

improvisirte ungewöhnlich lange; allein dem ent-

zückten Hörer dünkten es nur beseligende Minuten

;

des Stegreif- Dichters Begeisterung ging auch auf

ihn über, und kanm lag es im Bereich der Mög-
lichkeit, den aufgelegten Enthusiasmus noch bis

zum aushallenden Schlussaccord zu zügeln. Ein

dreimaliges Fnora-Rufen war hier ein[wahrhaft eh-

render Tribut, einstimmig dargebracht dem ausser-

ordentlichen Talente des seltenen, durch anspruchs-

lose Bescheidenheit doppelt liebenswürdigen Künst-

lers. -
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Mehrfach Interessantes boten die Concerte der

Herren Mayseder, Merk, Lewy und Jansa. Die

ersten beiden wirkten wieder, wie sie es stets zu

halten pflegen, gemeinschaftlich, und wetteiferten

um die Palme in einem Sextet (Esdur), Violon-

cellconcertino, neuem Trio, worin der Pianist TÄal-

herg da* 'dritte Kleeblatt bildete, und in einem nach

Lafont arrangirten Doppelconcerle. Der rauscnend

gespendete Rcifall stand im reinsten Ginklang mit

dem vollendet Geleisteten.— Hr. Professor Lewy
spielte mit bekannter Kunstfertigkeit zuerst Concer-

tantVariationen für Waldhorn und Pianoforte, von

Lachner componirt, wobei ihn sein ältester Sohn

Karl hegleitete, der bereits solche Fortschritte ge-

macht hat, dass uns in dem 1 4jährigen Jüngling

ein tüchtiger Klavierist su erwachsen verspricht.

Derselbe wirkte auch in dem Divertimento mit,

worin sein Brüderlein Eduard, der erst 6 Sommer
zahlt, die zweite Hompartie ausführte und das

chromatische Instrument so gewandt und sicher be-

handelte, dass ihm allgemeine Bewunderung nicht

entgehen konnte. Dem Vater ist Glück zu wün-
schen, der in einem so hoffnungsvollen Sprossen

einen ebenbürtigen Kunstgefährlen sich heranbildet!

Ein neues Lied von Kreutzer, gesungen von Hrn.

Tietxe, verschaffte unserm Lewy abermals Gelegen-

heit, den ganzen Zauber seines gefühl- und seelen-

vollen Vortrags zu entwickeln. Das grosse Ge-

heimniss, der Stimme innig sich anzuschmiegen

und mit ihr gleichsam in Eins zu zerfliessen, hat,

wie vielleicht Wenigen nur, im vollkommensten

Grade sich ihm erschlossen. — Der k. k. Hof-

kapellist, Hr. Jansa, welchen die Residenz in die

Reihe ihrer vorzüglichen Violinvirtuosen setzt, gab

ein Solo- nebst einem Quatuor-Concert zum Besten,

von ihm selbst für 2 obligate Violinen, Viola und

Violoncell mit Orchester-Accompagnement compo-
nirt, wobei er an den Herren Proch, Holz u. Linke

ausgewählter Secundanten sich erfreuen konnte. Die

von Thalberg zum ersten Male öffentlich vorgetra-

gene Pianoforte-Caprice drängte alles Andere zu-

rück in den Schatten und electrisirte das gesammte
Auditorium. — In dem Abschieds -Concerte der

Dem. Fraocilla Pixis lernten wir erst dieser viel-

versprechenden Kunstjüngerin eigenthümliche Sphäre

kennen. Diese ist das einfache, gemüthiiehe Lied,

und Beweise dafür lieferten der Bolero von Des-
sauer: „Le Retour des promis" und die Variatio-

nen ihres Pflegevaters über die schwäbische Natio-

nalmelodie 1 „Jetzt geh i ans BrünneleM. — Wir

j
wissen die gebildete Kunslsängerin in Arien von

Mercadante und Bellini nach Gebühr zu schätzen;

aber der naturgetreue Ausdruck, die naive Her-
zenssprache läuft jenen den Rang ab; sie bestechen

zwar nicht die Sinne, stimmen dafür zum Mitge-

fühl und reissen hin durch der Wahrheit Allgewalt.

(Be.chlu« folgt)

Fortsetzung und Schlatt der Karneval*- und

Fastenopern in Italien u, s. w.

Grossherzogthum Toscana und Lncca.

jfrezzo (Teatro Petrarca). Der Präsident un-

serer Accademia Pilarmonica, der Clarinettist Pol-

lastri, brachte diesen Karneval ein ziemlich gutes

Orchester zusammen, welches in diesem unlängst

erbauten niedlichen, dem unsterblichen Landsmanne
gewidmeten Theater unter der Leitung des bekann-

ten Petrini-Zamboni dem in der Hauptstadt keines-

wegs nachstand. Die gegebenen Opern waren:

Norma, Olello (beide verstümmelt und mit einge-

legten Stücken) und Chiara di Rosenberg. Sänger t

die Bagioli, die Lanzi, ein neuer Tenor, Namens
Augelo Cavalli mit schöner Stimme, und der Bas-

sist Cecconi mit schwacher Stimme, aber guter

Sänger, wie seine ganz« Familie. Die erste Oper
zog wenig an, auch der Musik wegen; besser ging

es in beiden folgenden. In der Chiara machte der

Buffo Pietro Bornandini den Michclotto.

Siena (Teatro de' Rinnovati). Der etwas pomp-
haft abgefusste Cartellone unserer Karnevalsatagione

war ein Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.

Anfanglich sang eine exotische Prima Donna, Na-
mens Laura d'Albyn in der Chiara di Rosenberg,

die sich nicht übel auf der Scene ausnimmt. Der

Tenor Ferrari war so frei, manches fremde Zeug

in die Oper einzuschwärzen, womit man unzufrie-

den war. Der Buffo Vaccani ist bekannt, und der

unbekannte Bassist Camillo Parodi muss noch man-

ches sludiren. Somit wurde weder die Chiara, noch

der nachher gegebene Guglielmo Teil, worin die

Altistin Sude tu sang, vortrefflich gegeben.

Pisa (Teatro de' Costanli). Hier abermals die

Norma. Hauptstütze, der Bassist Bioodini!

Livorno (Teatro degli Avvalorati). Ein fast

drei Ellen langer und anderthalb Ellen breiter Car-

tellone, zu Deutsch Theater-Stagione-Zettel, aber

in der That eine merkwürdige Kar n e vals-Siagione.
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Ergo: Giuseppina Garcia Ruiz und Geltrnde Berti,

Prirae Donne Soprani; Clorinda Corradi Pantanelli,

PrimoMusico; Eiliodoro Bianchi (vortrefflich, aber

alt), und Lorenzo Salvi, Primi Tenori; StanialaoPiö

und Giuseppe Verzoni, Bassisten; altro Primo Con-

tralto, Clorinda Filippi, sodann die Secundärsän-

ger und die zu gebenden Spectakel.

In diesem, wie überhaupt in allen heutigen

Cartelloni und selbst Cartelli (laglichen Theaterzet-

teln) gibt's dermalen eine Menge Worte mit gros-

sen Buchstaben geschrieben , die sie sonst nie hat-

ten, wie z. B. Chiave (Schlüssel), Sera (Abend),

Teatrale (theatralisch) u. s. w. Kündigt jetzt eiu

Sänger oder Sängerin eine BeneGce-Vorstellung an,

so schreiben sie zuweilen ihre Person: Egli (er),

Ella (sie) ebenfalls mit grossen Buchstaben, und

hierin siud sie nicht so sehr zu tadeln, wie es ein

Graf sogar öffentlich im Druck thut, denn ein Künst-

ler ist doch wahrhaftig auch etwas, und was wäre

die Welt ohno Musik? ...

Nun zu den VorsffHangen. Der Stephanstag

eröffnete die Stagione mit Pacini's Crociati in Tol-

maide. Salvi erhielt Beifall in der Introduclion,

vorzüglich mit einer eingelegten Cabalelle; da aber

der Bassist Pro unpässlich war, ging die ganze

Oper nicht am Besten. Bald darauf, am lo. Ja-

nuar, wurden Generalis Baccanali di Roma gege-

ben, worin, Salvi ausgenommen, alle benannte

Künstler sangen und eine glänzende Aufnahme fan-

den. Bianchi war im ersten Acte nicht ganz bei

Stimme, desto mehr aber im zweiten Act und in

den folgenden Vorstellungen. Das hiesige Publikum,

welches den Nestor der heutigen vorzüglichen Te-

nore zeit 5 Jahren nicht gesehen halte, empfing ihn

mit geräuschvollem Beifall nnd rief ihn während

der Vorstellung 5mal auf die Scene. Besonderes

Lob verdienen die Damen Garcia Ruiz nnd Cor-

radi Pantanelli, welche mit dem Veteran ein treff-

liches Kleeblatt bildeten. Den Si.Jan. ging end-

lich die Sonnambula in die Scene, worin die Gar-

cia nnd der benannte von hier gebürtige Tenor

Salvi am meisten beklatscht wurden.

Floren t (Tealro della Pergola). Die Gorilla Lu-

cai, welche die Palaszesi (Ninetta in der Gazza la-

dra) ersetzte, fuhr fort zu gefallen. Das übrige Sän-

gerpersonal (der Tenor Scavarda und die Bassisten

Facchini, Galante u.'Ambro«) wurde durch andere

Individuen verstärkt und Herault's Zampa gegeben,

dessen Musik hier im Allgemeinen wenig anzog;

doch machte der Tenor Scavarda, über welchen

in der Gazza ladra ein Unglücksstern verhängt

war, mit seiner Barcarola Furore. Nun kam die

Taleslri Fontana ans Mailand an, mit ihr enga-

girle man die von hier gebürtige Altistin Teresa

Cecroiii und gab am 6. Februar Vaccaj's Oper

Zadig ed Astartea, zu deren sehr guter Aufnahme
benannte Künstlerinnen und Hr. Ambrosi vorzüg-

lich beigetragen haben. Und damit die Norma ja

nicht ausbleibe, wurde auch sie am 1 5. März, ver-

steht sich mit vielem Beifall gegeben. Die Blasis

machte die Norma, Dem. De Rossi die Adalgisa,

Hr. Mori (von der hiesigen Hofkapelle) den Pol-

lione und Hr. Jourdan (s. Vicenza) den Oroveso.

(Teatro Goldoni.) Eine eben nicht auserle-

sene Sängergesellschaft gab Mozart's Don Juan mit

vielem Glücke. Die Besten waren: Donna Anna
(Matlei), Zerlina (Macchi), D. Giovauni (Dossi),

Leporello (Torri, Alberto, der bravste). Die Oper

machte einen Monat hindurch täglich volle Thea-

ter. Die darauf gegebene Chiara di Rosenberg fand

eine ähnlich gute Aufnahme einen Monat nachher;

in dieser Oper componirte der Maestro Neucini

ein neues Duett für die Mattei und Macchi, das

seine beabsichtigte Wirkung nicht verfehlte.

Lucca (Teatro Pantera). Hat die Sängerin

Vial nebst dem Buffo Cavalli diesen Karneval den

meisten Beifall hier eingeerntet, so erwarb sich

die Altistin Angelini Dossi (Gattin des unter der

Rubrik Florenz angezeigten Carlo Dossi — D. Gio-

vanni) u. der Bassist Ambrosini ebenfalls die Gunst

des Publikums, Ersten besonders ihrer schönen

Stimme wegen. Der Vial wünschte man eine

deutlichere Aussprache, ohne zu bedenken, dass

gar viele einheimische applaudirte Sänger dieselbe

noch weit ärger haben. Der Tenor Pompejano

war immer etwas unwohl, weswegen manches

Stück in der «uerst gegebenen Chiara di Rosen-

berg wegblieb, wofür die .Vial das Rondo aus

der Zelmira sang und Furore machte. Im Eliair

d'amore wurde der Beifall stärker, im Scaramoc-

cia am stärksten; in beiden letzten Opern erholte

sich auch der Tenor und alle Sänger wurden oft

auf die Scene gerufen.

(ForUetinng folgt.)

Ltiptig, bei Breitkopf und Härtel. Redigirt von G. fV. Fink unter eeiner Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 2ten September. N=. 35- 18 3 5.

Musikalisch« Topographie von Eisleben.

Der Rector, Joh. Lebrecht Müller, geb. zu Eis-

leben am l. Marz 178t, verwaltet seit 1807 an

der St. Annenkirche die Geschäfte des eingezoge-

nen Cantor- u. Organistendienstes, fuhrt auch da-

selbst die jährlich bestimmten Kirchenmusiken auf.

Joh. Matthias Gustav Mönch, Dr. der Philos.

o. Oberlehrer am K. Gymnasium, verwaltet das

Nebenamt eines Cantors Da Musikdir. su St. An-
dreae. Geb. zu Erfurt am 5. Jan. 1799, in der

Musik unterrichtet von G. Fischer u. J. Müller in

seiner Vaterstadt, studirte er zu Halle und erhielt

seine dortige Anstellung 1831.

An der St Pelrikirche wurden 1789 die frü-

her getrennten Aemter eines Cantors und Organi-

sten in der Person des Hrn. Döring vereinigt. Ihm
folgte 1809 Albanus, diesem, auf das Land ver-

setzt, 1817 Fuhrmann, welchem wegen Schwerhö-

rigkeit 1829 kam stt-ilt substituirt wurde. Alle diese

Kirchendiener waren zugleich Gymnasial- Lehrer.
Lange schon halte es im Sinne des Consistoriums

zu Magdeburg gelegen, die Kirchenämter von den

Lehrstellen zu trennen, was bei der Versetzung

des Hrn. Karnstedt an die Dr. Lutherschule und

das damit verbundene Seminar ins Werk gerichtet

wurde. Ihm wurden die Kirchengeschäfte über-

tragen mit einer Vergütung von 5o Thlr., wofür

noch 2 Singstunden dem Chore wöchentlich zu hal-

ten sind. Accidenzien etwa noch 30 Thlr. —
An der St. Andreaskirche ist seit 1809 Or-

ganist Heinr. Christian Karl Güntersberg, geb. zu

Rossla d. 5. März 177a.

Die Gesellschaft der Stadtmusiker u. die Berg-

musiker verdienen Beifall. Der Singverein ist noch

im Werden. Die hiesigen Seminaristen erhalten

von dem Hrn. Schuldirector Klingenstein Unter-

richt im Orgelspiel und im Generalbass.

37. Jatu-gang.

Musikalische Topographie von Gera und
der Umgegend.

An dem Gymuasium und der Hauptkirche
steht als Musikdir. der jedesmalige Cantor. Hier
war bis vor 5o Jahren ein Mann angestellt, der
es nicht verdiente, von der musik. Welt verges-
sen worden zu sein, der Cantor Gruner, wel-
cher durch Qualität und Quantität seiner Corapo-
sitionen sich auszeichnete und dem Geschmacke' sei-

ner Zeit vorauseilte. Besonders sind seine mit fi-

gurirtem Orchester geschriebenen Choräle von gros-
ser Wirkung. Sein Nachfolger war C. Gottfr. Sei-
farth, gewesener Thomaner. Noch zu dessen Leb-
zeiten wurde seit Michaelis 181 5 J. Göttlich Lä-
get eingesetzt, geb. d. i3. Dec. 1777 zu Flössberg
bei Borna. 1800— 1813 war er Cantor in Weida
und bis 181 5 in Eisenberg. Er setzte hier einen
aus 3o Mitgliedern bestehenden Figural- und einen
aus 13— 1 5 Mann bestehenden Choralsingchor aus
Gymnasiasten und Seminaristen zusammen, welche
Beide alle Gesangmusik in Kirchen und Schulen
verwalten. Den Seminaristen ertheilt er mnsikal.
Unterricht. Auch in allen andern Schulen wird
Gesangunterricht ertheilt. An der Trinititskirche

ist ein Präcentor angestellt.

Organist der Sladtkirche ist Frdr. Aug. Hel-
fer, geb. d. 3. Aug. 1 800 in Weissensee, wo sein

Vater Stadtschullehrer war. Er ist Fischers Schü-
ler im Orgelspiel, gründlich und fertig. Seit 1833
war er Organist in Lobenstein und seit i83i in

Gera. — An der Triniütskirche und im Zucht-
11. Waisenhause versieht das Orgelspiel der Orgel-
ausbesserer Böhme.

Hofcantor und Lehrer an der Landschule ist

Chr. Frdr. Traugott Seifarth, geb. d. 17. Mär«
1793 zu Gera, angestellt i8i4.

Stadtmusikus ist Karl Wilh. Lindner, geb.
d. 2. Juli 178g zu Lobenstein, wo sein Vater

35

Digitized by Google



575 1835. September. No. 35. 576

Stadtmusikus war, hier angestellt i8i4. Er ist

erpflichtet, 8 tüchtige Gehülfen und 6 brauch-

bare Lehrlinge zu halten, mit welchen er unter

Beihülfe vieler Dilettanten im Winterhalbjahre jo-

den Freitag öffentliche Concerte gibt, wo aucli

Symphonieen aufgeführt werden. Des Sommers

Harmoniemnsik in Garten.

Ausserdem werden vom Cantor Hrn. Lägel

mehre grosse Musikaufführungen veranstaltet, z. B.

seit 6 Jahren am Charfreitage ein ganzes Passions-

oratorium.

Vor 16 Jahren wurde an der Stelle des al-

ten herrschaftl. Theaters, welches den Forderun-

gen der Zeit und der Einwohnerzahl nicht mehr

genügte, auf Actien ein recht hübsches neues Thea-

ter für etwa 9000 Thlr. erbaut, das aber, nach-

dem die Inhaber der Actien ihre Ansprüche auf-

gaben, eben jetzt von den Fürsten wieder ange-

kauft wurde für 5 000 Thlr., als der darauf haf-

tenden Schuldenlast. Herumreisende Gesellschaften

spielen hier auch Opern. Seit einigen Jahren ist

cum Bedauern keine ausgezeichnete Gesellschaft hier

gewesen, da die Liebe für^Öpern grösser, als für

Kirchenmusik ist

Die Tochter des Hrn. Cantor Lägel, Frauf.

Elvira, ist eine ausgezeichnete Gcsangdilettanlin, die

bereits in öffentlichen Blättern, auch in den unsern,

besprochen worden ist. An Fertigkeit und Vor-

trag hat sie noch gewonnen, wirkt fortwährend

gern und unentgeltlich in grössern Musikleistungen

mit, zieht aber der eigentlichen Künstlerlaufbahn

ein still bürgerliches Leben vor.

Der Singverein besteht aus 100 bis 120 Mit-

gliedern, Damen und Herren der Stadt und Gym-
nasiasten, als Ehrenmitgliedern. Jede Woche eine

regelmassige Uebung. Dem Vorstande steht Lägel

rathend zur Seite. Der Verein unterstützt auch

die Kirchenmusik.

Das mosikal. Kranzchen hat neben der Musik

auch anderweitige Unterhaltung zum Zwecke.

Verfertiger von Flügel- u. tafelförmigen Pia-

noforten gibt es hier 5, unter denen Brand, Fri-

derici u. Grosse die vorzüglichsten sind. Die Kunst-

handlung Illgen verkauft und verleiht Musikalien.

Die Bornschein'sche Steindruckerei hat auch ange-

fangen, Musikstücke zu lithographircp.

Im Ganzen wird sehr viel Musik getrieben.

Dabei fehlt « nicht gans an tüchtigen Dilettanten

auf dem Piabof. und andern Instrumenten. Oben

an stehen der Landsgerichtaactuar Hr. Fournes als

tüchtiger Klavierspieler und der Steuerkassirer Hr.
Eckardt als fertiger Flötist. Ein nicht geringes

Verdienst erwarb sich der Advocat u. Actuar I£r.

Engelhardt, ein Schüler Queisers, dadurch, das«

er ein vollständiges Chor Posaunenbläser bildete.

Möge er nicht ermüden.

In der Umgegend muss zuerst genannt werden

als ausgezeichneter Pianofortespieler und eifrigster

Fremd der Tonkunst der Freiherr v. Haugk auf

Silbitz, ein Mann, der seine griechischen und la-

teinischen Klassiker Lest und überhaupt in Wissen-
schaft u. Knnst fortlebt. Noch in seinem 4o. J.

fing er an, für sich, nach guten Schulen , Violine

u. dann Violoucell zu lernen, und spielt die schwie-

rigsten Quartetten, auch wohl Concerte; jeden Sonn-
abend, Nachmittag ist Musikunterhaltung. Kein aus-

gezeichnetes praktisches und theoretisches Werk
sucht man umsonst in seiner Bibliothek.

Mehre Landscbullehrer im Fürstenthum Gera

haben sich kleine Singvereine gebildet aus Land-
leuten und Schulkuaben, mit welchen sie an Fest-

tagen ihnen angemessene Musikstücke in den Kir-

chen recht gut ausführen.

Rbcbnsionbn.

La Prison cVEdinbourg, Opira comique en trois

Actes, paroles de MM. Scribe et Planard, Mu-
siejue de Mr. Carafa. — Der Kerler von Edin-
burgh romantische Oper in 3 Aufzügen, nach
dem Französischen für die deulsc/ie Bühne be-

arbeitet von J. D. Anton. Musik von Carafa.
Vollständiger Klavierauszug von Joseph Rum-
mel. Mainz, bei B. Schott'« Söhnen. Preis

i4 Fl. a4 Kr.

Die Ouvertüre ist ein Kh'ngstück. Die Ein-
leitung hat zwischendurch , besonders im Bauern—

chor, hübsche Blicke in bessere hesperische Tage,

im Allgemeinen von der Gegenwart so fest um-
klammert, dass man wohl glauben, kann, es werde
der Gegenwart gefallen. Der erste Akt wird der

Mehrzahl, die in fremden Zungen sprechend sich

einzig für gebüdet halten darf, effectuiren, wenn
Sara den Wahnsinn mit hübscher Gestalt n. kehl-

fertigem Gesänge so romanlisch verbindet, als es

nach Walter Scott's verwandelter Erzählung gesche-

hen soll. Das Ganze ist übrigens eine neumodisch

leichte italienische Musik, mit einigen französischeil

Anklängen vermischt und am gewählten Orte mit
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gottlosen Modulationen, die entweder an die Sara

erinnern, oder an die Zeit, die zur Sara gewor-

den ist. Das Finale des ersten Aktes ist in der

Hinsicht gut genug. Im aweiten Akt singen der

Herzog und die Unterthnnen ein Bischen sehr lang-

weilig und auch lange. Dennoch ist es wahr, diese

Oper gehört immerhin au den besten des Hrn. Ca-

rafa. Wem er also sonst gefallen hat, dem wird

er in dieser Arbeit um so mehr gefallen. Nur mu-
the man uns ein Eingehen in die Einzelnheiten die-

ser Oper nicht zu; es wäre wirklich unnütz, so-

wohl der Sache , als des Componisten wegen, des-

sen Weise unsern Lesern aus frühem Schilderun-

gen früherer Opern und auch der vorliegenden

hinlänglich bekannt ist. Zum Schluss haben wir

den Liebhabern noch anzuzeigen, dass sie die voll-

ständige Partitur, Orchester-Stimmen und deutsches

Textbuch in schönem correcten Druck von der-

selben sehr thätigeo Verlagshandlung erlangen kön-
nen. Die wenigen Druckfehler des Klavierauszugs

sind leicht zu verbessern.

Don Juan, Oper von IV. A. Mozart. Neuer
vollständiger, nach der Original-Partitur ein-

gerichteter Klavierauszug von Jul. Andre. Ita-

lienischer o. deutscher Text. Offenbach a. M.,

bei Joh. Andrei Ladenpreis 5 Thlr. 12 Gr.
Der Herausgeber versichert in der Vorrede,

dass er im alleinigen Besitz der eigenbändig nie-

dergeschriebenen Original-Partitur Mozarts ist, nach
wekher dieser Auszug verfertigt wurde und fährt

fort: „Es geniesst dieser Klavierauszug auch den
wesentlichen Vortheil, dass dessen literarischer Theil

von einem mit der italienischen u. deutschen Dicht-
kunst genan vertrauten Manne verbeasert wurde,
was um so nölhiger erschien, als durch die Länge
der Zeit und die vielen Versionen , die von dieser

Oper gemacht wurden, sich in verschiedenen Aus-
gaben mehrere Fehler und manches ganz Fremd-
artige eingeschlichen hatten. Man hat die grösste

Sorgfalt darauf verwendet, diese Oper getreu nach
dem Original in einem KJavierauszuge wiederzuge-
ben, der, wie man hofft, dem musikalischen Pu-
blikum in jeder Hinsicht willkommen sein werde."

Die Oper ist es wohl werth, dass man sie in

verschiedenen Ausgaben besitzt, und eine Verglei-

chung der Lesarten wird den Musikfreunden höchst

unterhaltende Beschäftigung gewähren. Willkomm-
ner noch würden die Veränderungen der Partitur

sein, wenn sie bruchstücksweise in einem eigenen
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Buche angezeigt würden. Denn die ganze Partitur

ist bereits mit allen eingelegten Sätzen gedruckt.

Die meisten Liebhaber und fast alle Musikkenner

besitzen sie und werden demnach wohl gern die

Veränderungen nach Mozarts eigener Handschrift,

aber schwerlich so gern die ganze Partitur wieder

kaufen, um der Veränderungen willen, die vielleicht

auf wenigen Bogen ihnen mitgetheilt werden könn-

ten. — Gleich die Ouvertüre ist offenbar nach

der Partitur ausgezogen worden, anfangs voller, in

der Folge aber auch wieder einfacher. Einige Va-
rianten sind da, allein nicht so bedeutend, dass sie

dem Hörer sehr auffallen würden; dem Spieler

hingegen wird Manches weit eher unbequem vor-

kommen. Wir würden diese Veränderungen mit

Worten bezeichnen , wenn das dem Leser etwas

helfen könnte; in solchen Dingen muss Jeder, der

daran Vergnügen findet, selbst zusehen. — Ob
aber Sänger u. Spieler, die durch langen Gebrauch

der allgemein bekannten und beliebten Auszüge daa

Gewohnte lieb gewonnen, sich gern dergleichen

Abweichungen, wenn sie auch nnr in veränderten

Stellungen bestehen, aneignen wollen, ist eine > an-

dere Frage, die nach anderweitigen Erfahrungen

der Art weit mehr zu verneinen, als zu bejahen

sein möchte. Dann wäre es auch wohl noch die

Frage, ob Mozart selbst nicht später in Einigem

kleine Veränderungen vorgenommen habe und folg-

lich das bisher Gewohnte viel mehr nach seinem

Willen ist, als das, was er in seiner ersten Hand-
schrift gab. Das scheint uns nicht unwichtig. —
Dennoch wird die Originalhandschrift dieses Mei-

sterwerkes unsers Meisters sehr beächtenswerth für

den Kenner bleiben, sogar dann, wenn auch Man-
ches nicht in Gebrauch kommen sollte. — Auch
im italienischen Text zeigen sich zuweilen Varian-

ten. Von dem Verhältnisse der neuen Uebei tra-

gung zur gewohnten wollen wir ein Beispiel gleich

mit der l. Nummer geben, l soll die gewohnte,

a die neuere Uebersetzung bezeichnen.

I. a.

Kein« Ruh' bei Tag und Nackt, Kaine Rull' bei Tag und Nacht,

Niehta, waa mir Vergnüg« Nicht», waa «alt Vergnüge«

macht, stacht,

Wenig Geld bei S«oi and Brau») Schmal«Koatnnd wenig Geld,

Ei, das half «in Andrer au» ! Da« ertrage, wem'» geflllt!

Kann ja aelbat den Herren ma- Ich kann »clbi t den Herrn wohl

chen, machen,

Will nicht langerDiener »«in! v Will nicht Ungar Dimer »ein!

Sie, mein Herr, Sie hiinnen la- O der Herr d. hat gut liehen,

chen;
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ich hior die Schild wacht

machen.

Ich kann »elbit den Herrn wohl

machen,

Will nicht Kager Diener »ein.

Doch naich deucht, ich höre

Leute,

Fort, damit michNiemand sieht.

Wenn Sie d'rin rieh direrti- Wenn er tändelt tei denScho-

Muai ich, Schildwach, hier er*

frieren.

Kaan ja lelbit den Herren ma-
chen,

Will nicht Ungar Diener aein.

Dochwaagibfa? ich höre kom-
men.

Huach in'a Wiakelchen hinein.

Da« darauf folgende hat ahnliche Verände-
rungen. Wir wollen nur noch, ohne es bi« jetzt

verglichen zu haben, das Champagnerlied wählen,

Weil wir in diesem manche Aenderung in der Ue-
bersetzung zu finden hoffen, die sich bemerkbarer

a.

Treibt der Champagner

Daa Blut erat im Kreiee,

Dann gibt'a ein Leben,

Herrlieh und hehr!

Artige Mädchen

Fuhrst du mir leiee,

dn sie finde«,

Zum Tauie daher.

Hier gilt , ihr Damen,

Kein Rang , kein Namen

!

Wa» ihr verlanget,

Tana aller Arten,

Hopaer und Walaer,

Ländler, Menuet,

Nach allen Weiten

Wird hier getan«.

Ich unterdessen,

Nach alter Weiee,

Führe mein Liebchen,

Trau Strluben und

In'a Seitengemach.

Blonde, Brünetten,

D'rauf «rill ich wetti

Zählt mein Regiiter

t.

Oeffnet die Keller!

Wein soll man
Dann wird't ein

Herrlich und frei.

Artige Mädchen

Führet dn mir leiae,

Nach deiner Weiee,

Zum Tanee herbei

!

Hier hat die Freondlidute

Einaig den Vorrang.

Englitch und Stejm'ech,

Fröhliche* Landern

Und Menuet
Tauet ihr im bunten

Gewirr' umher

!

Unter dam Toben
Fiäeh' ich im Trüben,

Führe mein Liebchen,

Trotz Weh und Ach!

In'j Schlaf« emaeh.

Blond' und Brünetten,

D'rauf will ich wetten,

Zahlt mein Regiiter

Der Leser wird aus diesen Beispielen sein Ur-
theil über die Verschiedenheit der Uebei Setzungen

•ich selbst bilden. Wir geben der neuen nicht

überall den Vorzug, selbst nicht überall, wenn
wir auch nicht an bequemen Gesang denken woll-

ten. Uebrigens enthalt der Klavierauszug nach Mo-
zart'* Handschrift gerade dieselben Musiknnmmern,
nicht mehr, nicht weniger. Elvirens Recitativ und

Arie: „Mi tradi quell' alraa ingrata" ist im ersten

Akt No. 5 '— } Ho capito, si, Signor (Hab's ver-

standen) No. 7, —- und No. ia: Dalla sua pace,

nach der gewöhnlichen Verteutschung: „Ein Band

der Freundschaft" u. s. f., nach der vor uns he-
genden : „Ja ihre Ruhe ist auch die meine" etc.—
Nur bei dem Duett zwischen Leporello u. Zerlina hat

Mozart nicht angegeben, wo es in der Oper an-

gebracht werden aoll. Es steht daher auch hier

am Ende des Klavierauszuges, als Anbang. Die
musikalischen Varianten sind zum Glück nicht von
Wichtigkeit.

M u • i h f e , t e.

Das niederrheinische Musikfest ist in diesem

Jahre zu Köln gefeiert worden an Pfingsten, wie

in der Regel, unter Direction des Hrn. Felix Men-
dclssohn-Bartholdy. Händel's Oratorium Salomon
Wurde nach der Originalpartitur mit Orchester u.

Orgel gegeben, was damals zur Verstärkung des

Orchesters au geschehen pflegte. Die Wirkung
war grossartig. Die übrigen Aufführungen waren:

Becthoven's Festouverture in C und die Symphonie
in Fj Weber's Ouvertüre zur Euryanthej Morgen-

gesang von Milton , componirt von Reichardt, und

eine noch tingedruckte Hymne von Cherubini. Von
Mitwirkenden u. Ohrenzeugen hörten wir von den

Aufführungen das Rühmlichste.

In Helsingfors veranstaltete der dortige Mu-
sikdirector Pocius am Charfreilage eine sehr gelun-

gene, starkbesetzte Aufführung der „vier letzten

Dinge" von Louis Spohr. Die Seltenheit solcher

Auflührungen und die Vereinigung der Künstler

und Dilettanten der Stadt wirkten unter trefflicher

Leitung der ausgezeichneten Musik eine allgemeine

Rührung. Man wünschte das Werk von Neuem
zu hören und kam ü herein , es am nächsten Sonn-

tage zu wiederholen. Die Einnahme am Charfrei-

lage wurde zum Besten der Waisenschule verwen-

det, welche hier vor Kurzem unter Aufsicht eini-

ger menschenfreundlichen Damen und des Prof.

Dr. Crohns gegründet wurde.

In Heidelberg wurde am i5. Mai zum Na-
menstage I. K. Hoheit, der Frau Grossherzogin

Sophie von einem 48o Personen starken Verein

aus verschiedenen Städten unter Leitung des Hrn.

Musikdir. Kreuzer Händel's Alexanderfest u. s. w.

uf dem Schlossbcrge zum Ergötzen einer sehr

zahlreichen Versammlung schön aufgeführt. Auch

die übrigen Veranstaltungen waren fürstlich und

erfüllten alle Anwesende mit Freude.

Im Juli wurde unter der Leitung des Hrn.

Reclora Bräutigam aus Lucka, wie voriges Jahr in
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Zeitz, von mehren Mannergesang-Vereinen ein Mu-
sikfest in Alteoburg veranstaltet, an welchem die

anwesenden Componisten ihre meist neuen Werke
in Person dirigirlen. Da* Vorzüglichste war ein

Gloria aus einer ungedruckten Messe von C. G.

Müller, Musik dir. der Euterpe in Leipzig.

Auch in Mainz wurde ein Musikfest zum An-

denken Guttenbergs, des Erfinders der Buchdrucker-

kunst, veranstaltet, wo unter Anderm das Orato-
(

rium v. C. Löwe „Die eherne Schlange" bestimmt
;

worden war. Der Componist, der auf einer Reise

nach dem Rhein begriffen war, wollte dort sein

Werk mindestens mit den Sängern probiren, da

ihm die Zeit wohl kaum erlaubt, es selbst bei der

Aufführung zu dirigiren. Er war nämlich beim

Musikfesle in Jena belhätigt, welches am i5. Aug.

Vormittags io Uhr in der Stadtkirche gehalten

wurde. Der Sängerverein, meist aus Dilettanten

bestehend, war dieses Jahr etwa um 5o Mitglieder

schwächer. Die Orgel war verbessert und das Spiel

dea Hrn. Org. C. G. Becker aus Leipzig wurde
sehr gut aufgenommen; er hatte die Ehre, den

grossherzogl. Prinzen von Weimar und dem Kon.

preuss. Prinzen Karl vorgestellt zu werden. Un-
ter den 6 Gesangstücken gingen am Besten: Mo-
tette von B. Klein : „Wer kann recht erheben Dei-

ne« Namens Ruhm" und Lowe's Oratorium : „Die
Apostel zu Philippi". Allein ein unglückseiger Zu-
fall hatte gleich nach dem Eigangschoral die Stim-

mung der Sänger und der Hörer nicht erhoben;

eine von jenen Kleinigkeiten, an denen schon man-
ches Grosse scheiterte. Beim Psalm von Klopstock

:

„Um Erden wandeln Monden", comp. v. Chordir.

Haeser, waren die Stimmen nicht alle verlheilt wor-
den. Er begann, es entstanden Lücken und Lee-
ren, aus denen nothwendig andere Uebel, al« un-

sicherer Einsaul u. s. w., hervorgehen mussten.

Ueber die Compoaition iässt sich also gar nicht

urtheilen und den Sängern kann gerechter Weise
auch nichts zur Last gelegt werden. Ein störender

Unfall, von leichter Sicherheit geboren, trieb «ein

neckendet SpieL

Nachrichten.
London, im August 1 855. Freilich haben

Sie Recht, Leber Freund, wenn Sie jetzt, am Ende
unserer Saison , musikalische Berichte von mir er-

warten. Sie können mich, den Massigen, wie ich

die fremden Zugvögel umechwärme, die uns der

Mai zuführt, wie ich mich bei ihnen einniste, wie

ich die Kunst im Künstler liebe. Sie wollen, ich

soll Ihnen die Sonnen und Sterne bis herab zu

den kleineu Sternchen nennen, die hier geflammt

oder auch nur bescheiden geflickert haben — ganz

recht, lieber Freund, dazu aber gehört auch eine

Kenutniss unsers Publikums, das gar oft, und zw ar

ungerechter Weise, Diesen zur Sonne erhebt, wäh-
rend es Jenen in der Dunkelheit schmachten lässt.

Was denken Sie z. B. von unserm Adel, von un-

serer eleganten Welt, die eine ganze Saison hin-

durch mit bewundernswürdiger Genügsamkeit an

einem Gericht Bellini zehrt, einen Trunk Donizel-

li'sch klaut] Wassers dazu?— Damit lasst man
sich wöchentlich 5mal in seiner Loge in der ital.

Oper und öfter noch in den gedrängt vollen Soi-

reen abspeisen, und wohl dem Künstler, der es

versteht, sein Concert mit dieser Lieblingsspeise

zu würzen! — er kannte die schwere Kunst, aus

Häckerliug Goldschaum zu machen, denn auch

ohne das Häubchen der Puritanerin, das der hüb-
schen Grisi reizend steht, hört man gar zu gern

im Concerlsaal ihre Cavatine: „Son vergin vezzosa"

(aus Bellini's Puritani), vielleicht weil man «ich

über die Wahrheit des Testes freut, vielleicht weil

«ich der Polonaisen-Rhythmus so schmeichelnd an'«

Ohr legt oder die Kehle der Grisi die Violinpas-

sagen gar zu rollend heraussingt — genug, man
vergisst die bösen Modulationen, die veraltete Form— man beklatscht sie wiederholt — Abends hört

man dasselbe herrliche Stück wieder — freilich

unter pikanteren Umständen, in der brillanten Soi-

ree der Gräün ff. Die ganze Welt ist da, eiu

Plätzchen auf der dichlbesetzten Treppe ist Alle«,

was man erhaschen kann, aber auch dahin tönt's

„Son vergin vezzosa" und man ist von Neuem
entzückt und hört morgen wieder und mit doppel-

tem Reiz die gefeierte Künstlerin und das gefeierte

Stück. Sie selbst aber öffnet kaum die schmach-
tenden Augen, schleppt sich mühsam an'« Klavier,

um fast nur mezza voce zu singen, und scheint all'

ihre Energie für die Bühne aufzusparen, wo «ie,

in einer Anwandlung von Eifersucht sogar dem
Lablache mit geballter Faust droht — Lablache,

dem in jeder Hinsicht Grossen, der stets mit un-
erschütterlicher Ruhe, mit unglaublicher Zwanglo-
sigkeit auftritt, im ConcerUaal wie auf der Bühne,

•ei's nun im würdevollen loritaner, im römischen

Beherrscher, im beweglichen Barbier oder im tau-
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ben Onkel dea Matrimonio Segreto. — In jedem

Fache ist er su Hauae, jede Rolle nimmt' er ao,

als könne aie nun eben nicht anders gedacht wor-

den sein. Der Ton und das Wort schweben ver-

eint gleich deutlich und gleich wohllautend auf sei-

nen Lippen und die Handlung, die sie begleitet,

ist ihnen stets angemessen. — Er steht einzig da,

einzig auch darin, daaa er oft den italien. Firlfanz

als seiner unwürdig abstreift und da, wo er darf,

d. h. wo der bessere Theil des Publikums aich ver-

sammelt, «. B. im philharmoniachen Concert, mit

Beethoven, Moaart und Spobr ao auftritt, wie aie

selbst ihre Werke gedacht und geachrieben, ohne

jene Schnörkel und Künsteleien, die mit dem ital.

Singer verkörpert aind, rein, edel und einfach.

Auch Rubini, höchst ausgezeichnet im itai.

Styl nnd vollkommener Meister aeiner achon ab-

nehmenden, eigentlich nur aus 4 Bruatlönen u. ei-

nem ganzen Fiatel- Register bestehenden Stimme,

macht aich an unare deutschen Meister, wir aber

erkennen sie dann nicht mehr, der Italiener hat an

ihnen gemodelt. — Ivanoff, ein Russe mit einem

angenehmen Tenörchen, ist gana Rubini's Schüler,

er bitte auch wohl einen Tenor, könnte er auf

eignem Fuase stehen; weil aber Rubini mit seinen

wenigen, aber starken Brusttönen losschreit, so thut

es der arme Schüler auch und blast gleichsam

Posaune auf seiner Flöte. Tamburini, der Bassist,

leidet durch Lablach e's Nähe, aonat würde man

ihn vortrefflich finden.

Die beiden gröaaten englischen Theater, Co-

ventgarden und Drurylane sind jetzt unter eine

Direction vereinigt und spielen abwechselnd; dort-

hin, drangt aich aeit 5 Monaten Alles, um die Ma-

libran in Bellini'a Sonnambula nnd Beelhoven'a Fi-

delio su hören} versteht aich mit engl. Text, den

aie bat ohne fremden Accent und nebenbei mit

dem reizendsten Sprachorgan ausspricht.« Ihre Son-

nambula ist io jeder Hinaicht ein Muster der Voll-

kommenheit, da ihr Spiel darin mit ihrem Gesang

gleichen Schritt hält, und dieaer ist immer so weit

über alles Gehörte erhaben , ao rein künstlerisch u.

gediegen, daaa man ihm wie bezaubert lauacht u.

ihn stets von Neuem bewundert. Denken Sie aich da-

bei eine Stimme, die oben bia ina g
7

bis ina I = geht, mit Glockenreinheit, mit der

Fülle einea**ViolonceUa, und Sie können denken,

wie eine so begabte Künstlerin den Fidelio ringt!

Ihr Spiel hingegen ist nicht daa unaerer Schröder-

Devrient, die wir vor 3 Jahren hier in dieser Rolle

sahen, ihr deutscher Geist drang bis in 's Innerste

des deutschen Meisterwerke, bis der Zuhörer Wirk-
lichkeit und Darstellung vermischte. Was aber bei

ihr Gemüth war, das ist der Südländerin Extase,

augenblickliche Aufwallung, nicht die dauernde Ent-

schlossenheit des geprüften Weibes, und daher spricht

mir ihre Darstellung weniger zum Herzen.— Ihre

Umgebung in dieser Oper, Solosa'nger sowohl als

Chöre und Orchester, bleiben weit hinter ihr zu-

rück, und die feineren Nuancen lässt man ganz un-

beachtet} der herrliche Pauken- Effect im Eutre-acle

wird" durch die
Ttmml

verstümmelt, u. eben so hört man im Marsch statt

Tiztft
—

: r - - ' —: ' — H -
-

-ü « -:

Tbnp

Mit einem Wort, die Malibrau ist Held und Hel-

din, Director, Kapellmeister u. Regisseur. Und wie

schön ist ihr Aussehen und ibrCostüm! Wie eins

jener Bilder von Raphael aus seinen Jugendjahren.

Ich erwähnte vorhin das philharmonische Con-

cert als eine Versammlung des bessern mua. Pu-

blikums, und wirklich aind unter den 6oo Subacri-

benten dieaer Concerte gar viele ausgezeichnete

Künstler, als Zuhörer sowohl wie als Mitwirkende.

Manche auch, die ihren Geschmack bilden wollen,

und noch Andere, die, ihre eigne Unwissenheit

fühlend, die Ohren nicht nur der Musik, sondern

dem Uliheil der sie umgebenden Kunstverständigen

spitzen, das sie dann recht geschickt als das ihrige

wiedergeben — auch diese Leute aind Mittel zum

Zwecke — sie helfen ja den guten Geschmack

verbreiten. Diesem wird übrigens in jedem Con-

certe durch die Aufführung zweier Sinfonieen und

zweier Ouvert. reichliche Nahrung gegeben } es aind

meistens Beethoven's, Mozarts, Haydn's, Cherubi-

ni's u. Weber's unsterbliche Schöpfungen, von ei-

nem Orchester ausgeführt, das an Zahl und Ein-

heit höchstens von dem dea Pariser Conservatoire

übertreffen werden dürfte, fast lanter Leute, die

sich mit einander grau gespielt haben. Ich er-

schrecke über meinen eigenen Auadruck, und doch
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ist es so, sie haben «ich grau gespielt im guten

wie im üblen Sinn; so spielen sie Mozart besser

wie Beethoven nnd alle Todten besser wie die Le-
bendigen. Es fehlt ihnen der Geist der Jugend-

lichkeit, and so muss man beklagen, dass an die

Stelle des Gemeingeistes , der früher diese Gesell-,

schaft auszeichnete, eine unerklärliche Oeconomie
getreten ist, die besonders uns Deutschen auffallt,

die wir es vor i4 Jahren, bei der Entstehung die-

ser Gesellschaft, mit gerechtem Stolz sahen, dass

die Ausgezeichnetsten unserer Landsieute hierher

berufen wurden, um in den philharm. Concerten

mit ihren Werken oder ihrer Virtuosität zu glän-

zen. Jetzt begnügt man sich entweder mit dem
heimischen Product, und das macht der feuchte

Boden meistens wässrig, oder man lässt sich's ge-

fallen, dass die grossen, eben hier anwesenden

fremden Talente um ein massiges Honorar auftre-

ten, wozu sie sich meistens Ehren halber verste-

hen. — Unsere Novitäten in dieser Saison waren
erstens Spohr*s Weihe der Tone, ein Werk, das

den gelehrten Contrapunctisten bewährt, und das

wohl mehr gefallen hätte, wenn es weniger lang

gewesen wäre und neuer in seinen Gedanken.

Das Neue lag in einigen rhythmischen Künstlich-

keiten, von denen ein humoristischer Meister sagte

:

Wenn man'shört, klingfs schlecht und geht nicht,

und wenn 's gut geht, hört man 's eben nicht. Es
gibt hier eine Art Secte, eine Art von Stillen im
Lande, denen Spohr ein musikal. Messias ist: diese

Leute schaden nach meiui. Ansicht der neu auf-

wachenden musik. Richtung in diesem Lande be-

deutend. — Wehe, wenn das Manierirte nach-

geahmt wird — dreimal Aufgewärmtes 1— Zwei-
tens: Ein Galimalhias einer Sinfonie von einem
engl. Klavierspieler Polier, der, wenn er sich viel-

leicht eine Shakespeare'scbe Excentricitit zur Basis

seines Werks gelegt halte, es nicht wie unser Men-
delssohn verstand, dem grossen Dichter mit gleich

grossem Talent, mit gleich glühender Phantasie

zu folgen, sondern uns bios die verzerrten Fratzen

der Hexen auf ihren kahlen Besenstielen angrinsen

lässt; auch hat Fetter es nicht gewagt, seiner Sin-

fonie einen Shakespeare'schen Titel zu geben —
ich spreche nur von dem Eindruck, den sie mir
machte — sie schien mir eine unerreichte Nach-
bildung des grossen Dichters.

Drittens: Eine Ouvertüre von Moscheles zu
Schillers Jungfrau von Orleans, bei Weitem das

beste Neue in dieser Saison. Sic i«t von der be-

schreibenden Gattung wie Beethoven's Egmont und
Mendelssohn's Sommernachtstraum und Melusine,

und reiht sich diesen aufs Würdigste an. Schil-

ler verdiente, dass ein Musiker ihn und sein Werk
mit solcher Liebe las und in sich aufnahm, und
nur mit dieser Liebe und einem vollen Verstehen

des Drama'* konnte es so glucken. Mir scheint

diese Gattung sehr schwierig, sie will alle Ele-

mente eines Stücks in sich aufnehmen und doch

soll Alles dies Mannichfaltige, ja Widerstrebende,

zu einer musik. Einheit verbunden werden. Mo-
scheles hat das sehr glücklich gelöst durch das

Wiederkehren des eisten Andante religioso am
Schluss, aber in Moll wie eine trübe Himmelfahrt— durch ein weiches Pastorallheraa u. einen über-

aus gelungeneu marschartigen Satz, die sich durch
das Ganze hindurchziehen und aus denen sich die

eigentliche Catastrophe herauswickelt. Noch ein

Element, das dämonische, finstere, schien mir we-
niger gelungen — herb und grell wäre mir 's eben

recht gewesen, aber mir klang's zu chromatisch—
ich hatte beinahe gesagt zu Spohrisch, klänge das

nicht wieder einseitig. Und das ist noch eine Frage,

nicht an das Schicksal, aber an die ganze Gattung

:

ob es möglich ist, alle diese Massen so in Fluss

zu bringen , dass der rechte breite Musikstrom dar-

aus wird, der den Hörer auch dann mit fortreisst,

wenn er das Drama nicht kennt, worauf die Mu-
sik gebaut ist; dass er das Werk wie ein reines

Tonwerk versteht. Ich glaube, dass unserm Lands-
mann dies, dem bessern Theil seiner Zuhörer ge-

genüber, gelungen ist. Obgleich wohl Wenige
hier Schiller'* Johanna kennen, so muss doch das

ernsthrft gehaltene Tonstück mit seiner reichen,

aber gesunden und keuschen Instrumentation, nnd
einem Charakter von Süssigkeit und Wohllaut, der

über das Ganze ausgegossen ist, den Leuten ver-

kündigt haben, dass sie in poetischer Region wa-
ren; denn wenn der Künstler glaubt und begeistert

ist, werden es die Andern auch schon. —
Ein ganz junger engl. Klavierspieler Bennett,

Schüler der musik. Akademie, trat mit einem Cou-
certe eigner Composition auf, wodurch er sich als

Jünger des deutschen Geschmacks bewährte; da-
durch meine ich ihn hinlänglich als dem heutigen

Modeschwindel abhold bezeichnet zu haben. Auch
sein Vortrag ist ruhig nnd edel, und er mag bei

zunehmenden Jahren und wachsender Energie noch
sehr bedeutend werden. Neate hingegen, ein Mann
an Jahren, ein Kind an Schwäche und Unzuver-
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lässigkeit, machte einen recht trüben Eindruck mit

Hummer* herrlichem A raoll-Concert.

Cramer und Moscheies, diese beiden aner-

kannten Lieblinge des Publikums, weil Jeder als

in sich abgeschlossener Künstler, als Meister sei-

nes Genre dasteht, spielten der Entere das erste

Stück und Andante seines eignen Concerts, mit ei-

nem Allegro (auch Cmoll) von Mozart, der Letz-

tere sein G moll-Concert. Beide fanden bei diesen

Productionen enthusiastische Anerkennung.

Herz, der voriges Jahr mit seinem Quadrillen-

Stückchen (Variftt. über den Marsch aus Otello)

im philharmonischen Concert durchfiel, wollte difs

Jahr etwas Gelehrsamkeit zu Markt bringen und

mischte daher einige Rosalien mit Auber'schen Ga-

lopps und Musard'schen Quadrillen. Die Zusam-

menstellung dieser heterogenen Producte nennt er

ein Concert (in Dmoll) und dedicirt es der Ge-

sellschaft, die es ihn nun aus Höflichkeit in ihren

Concerten spielen lässt. Leider tritt in dieser, wio

in allen seinen Corapositionen , französische Ziere-

rei an die Stelle des Gemüths und der seelenvol-

len Empfindung, während seine Hände den Schau-

lustigen bald als Luftspringer, bald als Schnell-

läufer ergötzen. Solch' Wesen bringt der Kunst

kernen Segen.

Mori, ein engl. Violinspieler und enfant gäte

des Publikums mit grosser Fertigkeit und brillan-

tem Spiel, mussle doch de Beriot's edlem seelen-

vollen Vortrag und seinen eigenthümiiehen Com-
positionen den Lorbeer reichen; wir halten diesen

seit s Jahren hier nicht gehört und so war Alles

von Neuem durch die Fülle seines Tons überrascht,

der gar Manchem mehr gilt, als Paganini'a uner-

hörte Schwierigkeiten auf dünnen Satten.

Eliason, ein Violinspieler aus Frankfurt, spielte

ein Beethoven'schea Quartett mit Wirme und sin-

nigem Vortrag. Lindley und Dragonetli, diese zwei

Veterane auf Contrabass und Violoncell, spielen

alljährlich in einem der. philharm. Concerte ein

Corelli'sches Duett, wobei sie dem Publikum be-

weisen, das« sie ihm gewissenhaft jedes Triller-

chen aufbewahrt, das« aber auch die Fülle ihres

Tons und ihre Kraft bei ihren »»nehmenden Jah-

ren noch unbeschadet geblieben sind.

Belgien, dies vielgelobte Land der Künstler,

lieferte uns, dem grauen Lindley gegenüber, einen

jungen Violoncellisten. Hr. Servals gehört ganz

der nenenZeit an, d.h. er spielt verschiedene Va-
riationen und Fantasieen über verschiedene beliebte

Thema's, macht unglaubliche Schwierigkeiten mit
unglaublicher Leichtigkeit, und wenn er aufgehört

hat, vergisst man ihn.

(Betcnlu» folgt.)

N n.

Der berühmte Pianoforte- Virtuos und Com-
ponist, J. Moscheies, ist von London nach Ham-
burg gereist, wird Anfangs Septembers sich nach
Prag begeben und vielleicht zur Zeit der Messe
auch Leipzig besuchen.

Hummel's Pianof.-Schule wird in's Spanische

übersetzt v. Dr. Sentiago de Marsonan. Ein TJieil

ist bereits erschienen.

Von Cherubini's Theorie des Contrapunktes,

übersetzt von Dr. Stöpel, ist das erste Heft, fran-

zösisch und teutsrh, von Fr. Kistner tB

ausgegeben worden.

Ehrenbezeigung'.
Ich habe das Vergnügen, meinen verehrten

Gönnern und Freunden ergebenst anzuzeigen, dass

ich von dem hochverdienten holländischen Vereine

zur Beförderung der Tonkunst, dessen Ehrenmit-
glied seit i83i ich zu sein gewürdigt wurde, vor
Kurzem durch Diplom zu ihrem Verdienstmitgliede

ernannt worden bin.

G. W. Fink.

Anzeige
TOB

Verlagi-Eigenthum,
Bei Marco Berra in Prtf eracaeint bii mit

8 Exercicai de Braronre es forme <ie V«)wa p. le Ffte par

Alexandra Droyachock, Eiere de Tomeachek.
Obut. |.

Ferner:

Tomaechek, W., Gr. Rondean. Op. 1 1. in Gp, Pfte.

Nonrelle Edition rerue et corrige'e par l'Anteur.

— 6 Reptodie*. Op. 4o. Nonrelle Edition reme et eor-

rigee par W

Leipzig, bei Breitkopf und Härtet. Redigirt von G. W. Fink unter seiner Verantwortlichkeit,
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 9tM September. N=% 36» 183 5.

Einige kleine, fustorüch-lrititcJte Bedenlliclileiten

über den berühmten Herrn Kapellmeister,

Cherubini,
wohnhaft in Paria.

An den Herrn Redactenr d. Z.

Inliegende« Schreiben iit ror einigen Stunden über Poat

bry mir eingegangen. Sie bemerken sogleich, daaa ei für die

rouaikal. Zeitung beatimmt und der Verf. mithin in dem Wahne

iat, ich aei noch ihr Redacteur. Meine ror aechiaehn Jahres

oft wiederholte Proteetation bat mithin den Weg bia in jene

gute Stadt noch nicht aarückgelegt,— Sie werden nach eigenem

Ermoesen mit dieiem Schreiben rerfahren.

Friedrich Rochlitz.

^Vohlgeborner, hochzuverehrender Herr Redacteur

!

Zweifelsohne ist Ihnen so gut als mir bewusst, dass

wir nicht Alle in grossen Städten wohnen können,

sondern dass Viele auch in kleinen wohnen müs-
sen, wie z.B. wir hiesigen Orts. Indessen: kleine

Slädte machen nicht gerade die Leute klein, (ich

meyne nämlich: auch an Geist!) und so gar klein

ist selbst meine gute Stadt nicht einmal, wie Sie

unbesehen* mir zugeben werden, sobald ich gesagt

habe, was ich hiermit sage, und was vollkommen
der Wahrheit gemäss ist Das nämlich: Seit dem
Sommer i83a haben wir sogar unsre Oper! Sie

kommt uns aber zu Gute in den beyden Sommer-
Monaten, Junius und Julius. Unser gnädigster Lan-
Jesvater lassen Höchstselbst sie uns zu Gute kom-
men ; denn eigentlich sind die Leute sein, und spie-

len in seiner Residenz. Es sind die drei verwiche-

nen Sommer sogar aus Desselbigen eleganter Hof-
k.ipelle verschiedene Virtuosen noch mitgekommen;
(allerdings mit Höchster Erlaubnis !) welche bei je-

dem Hauptinstruinente hier an der Spitze und für

den Riaa stehen ; nämlich an jeder Spitze Ein Mann.
Ich kann nicht anders sagen, als: Ea sind freund-

liche, muntere Leutchen im Ganzen, die nicht nur,

wie billig, uns entzücken, sondern auch sich« wirk-

lich bey uns gefallen lassen; denn ich wenigstens

37. Jahrgang.

habe nur selten mit Einem gesprochen, dass ich

ihn nicht lachen gesehen hätte.

Gerade jetzt nun, Verehrter, wo der Frühling

so schön warm und frühzeitig c.igetreten ist, (möge

er damit nur nicht so manche Raupe erzeugen, wie

et alleweile fast scheint!
)

gerade jetzt, sag' ich,

fangen wir schon an, im voraus den etwas einge-

schmauchten grossen Rathhaus-Saal für die Bühne
neu weissen zu lassen. Das beschäftiget uns frey-

lich sehr: aber noch viel mehr reizt es zum Re-
den, nicht nur uns, sondern auch (wie's nun gebt!)

die blossen Gaffer! Ich will sagen: Zum Reden
über die Sache, nicht blos über das Weissen; näm-
lich über die Oper, wie sie die verwichenen zwey
Sommer gewesen ist und wie sie zu ihrer Zeit be-

vorstehenden dritten (Sommer nämlich) hoffentlich

werden wird. Neulich aber ging man, die Kenner

und ächten Liebhaber, ganz besonders tief ein mit

dem Reden; und zwar geschah' es in unsrer Har-
monie. (Doch wahrscheinlich ist Ihnen noch un-
bekannt, dass wir hier eine Harmonie haben; das

will sagen : eine Gesellschaft der Wohlhabendsten,

Angesehensten und Gebildetsten, die solche Har-
monie halten: aber blos Männer. Diese treffen sich

jede Woche des Sonntags Abends auf dem Raths-

keller, und sprechen da, und spielen Charte, und
gemessen Etwas dazu, nadi Belieben. Das ist nun
unsre Harmonie.)

f
Der Inhalt des Gesprächs wurde

da, nach mancherley durch einander, von grösster

Wichtigkeit, wie Sie mir zugeben werden, wenn
ich Ihnen sage: der grosse Mann, dessen Name
oben drüber steht, war dieser Inhalt. In seinem

Lobt und Preis waren wir Alle einig. Hernach
aber, als sich die Forschungen auf zweye seiner

Opern in tpecie lenkten: (Sie tollen die Ursachen

sogleich erfahren :) da zeigten tioh enorme Abwei-
chungen im Geschmack, sogar in Urtheilen, und
endlich auch in historischen Datit. Und da doch

jede dieser Abweichungen (auch das werden Sie

36
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gewiss bald zugeben) ihren Verstand hat und was

man wohl mit Recht sagen kann : ihren Grand : so

vertheidigte natürlicher Weise ein Jeder die aeinige

mit allen Kräften. Nun «ind aber, wie ich gar

nicht erst tu sagen brauche, unsre jnngen Herren

viel lebhaftem Bluts, als z. B. ich selbst in mei-

nen Jahren: darum wurde die Untersuchung, vor-

nehmlich von da an, wo Keiner mehr auf den An-
dern hörete, in der That auch Keiner den Andern

mehr hören konnte, überaus laut} so dass auch (nur

des Spasaes wegen finde diese historische Anekdote

hier Platz !) unser alter ehrlicher Schlag von Kel-

lerwirth endlich hereintrat, die Mütze in der Hand,

und diese, die Hand, mit sammt dem Arme hoch

in der LuA, ja die zweyte, die leere Hand, nicht

viel niedriger, Alles, wie Sie sehen, als zum Ju-

biii] eu : aber gleichwohl — der gute Mann— stumm
und Mass, wie die Wand.— Doch zur Sache! Wir
Alle mussten lachen. Und was war die Folge? Was
ich schon öfter im Leben bemerkt zu haben glaube:

Man bringe streitende i arteyen nur erst zum La-

chen, und aller Zank hört auf. So auch bey uns!

Ich aber meines Theils eingedenk, was unser lie-

ber Schäler spricht in der „Braut von Messina**:
,,Weuere Püning liemet dem Alter:

Ich , der Vernünftige
,
grüne inerit

!

Ich, sage ich, ergriff den Augenblick und rief freund-

lich „grussend ", wenn auch nicht mit folgenden

Worten, sondern mit mehrern : Liebe Vettern, Nef-

fen, Freunde und dergleichen ! Wohl uns, dass wir

noch lachen können! denn das Lachen... (Et cae-

tera: Sie werden aicha denken.) Aber, fuhr ich

fort — aber Alles, was einen Anfang bat, kann

auch ein Ende haben! Selbst dieses unser Lachen

giebt den Beweis. Ja, sehet; es hat schon ein Ende,

jetzt, da ich dies bemerke. Ich setze aber kühner

hinzu: Alles, was ein Ende hat, kann auch wie-

der einen Anfang haben! Selbst— darf ich, Wer-
theste, (sagt' ich) es gestehen, freyrnüthig? selbst

jener Streit kann wieder einen Anfang haben! —
Da fielen mir nun zwar, und wieder laut genug,

Vier oder Fünf unsers jungen Volks in die Redet

„Ich wollte ja nur sagen", rief der Eine. „Ich be-

hauptete ja blos"— rief der Andere ; und derglei-

chen riefen Alle. Gut! Aber wer sich nicht impo-

nireu, noch stören liess ; das war ich ! Und da mir

zum Glück der wackere Schiller noch vor Augen

aland, so rief ich noch lauter als sie alle Fünf,

(so viele waren'*,) mit seinem kühnen Bastard in

der .Johanna von Orleans«:
„En* Worte, dann hiebet«

und — hatf ich's doch gedacht! — Alles lachte

wieder: und mithin war's wieder aus und gut! Al-
lein freylich: auch diet Lachen fand sein Ende,
und nun that ich, allmählig immer ernster werdend,
den Vorschlag: Gebe ein Jeder, aber Einer nach
dem Andern, seine Ansicht heraus, kurz, und bün-
dig, und vernehmlich ! Dort hingt unsers ehrlichen

Keller wir ths grosse Schiefertafel ! auf die gehet was!
da registrire ich jede Opinion. Stehen sie da, diese

Opinionen, wo nun Jeder sie alle übersehen kann

und mit der seinigen vergleichen; geben Sie Acht:
viele Nebenideen flieasen dann ab; und weg damit!

sagt' ich. Geben Sie Acht: Wir kriegan hernach

reinen Aufwasch; denn — ich sag's voraus, sagt'

ich; manche Hauptideen fliessen sogar von selbst

in einander; und wo Manches zusammenfliesat , da

giebt es einen ansehnlichen Guss: her damit! Die-

sen Gnss leitet irgend Einer von uns aufs Papier,

kürzlich, deutlich ; und das Papier wird Allen vor-

gelesen. Jetzt sind meines Erachtens nur zwey Falle

möglich: wir können uns darüber vereinigen —
Eins ! oder wir können uns darüber nicht vereini-

gen — Zwey! Im ersten Falle: Schön! Wir wis-

sen nun das Ding und es ist aus mit ihm. Im zwey-
ten Falle: Auch nicht übel! Wir schreiben da die

letzten Resultate all' unsers Nachdenkens reinlich

ab, schicken die Blätter (fraueo, versteht sich !) dem
Herrn Redacteur der musikalischen Zeitung, der ja

doch durch ganz Deutschland über Musik das erste

und grosse Wort führt. Dieser Herr Redacteur—
hoffentlich nicht faul, legt sie allen seinen Lesern

vor Augen: wir aber haben manch Weiteres, wo
nicht von ihm selbst, doch von etwanigen Mitar-

beitern und Cul legen, bescheiden zu erwarten...

Verehrter Herr! Ich müsste mich sehr irren,

oder Sie finden dieses mein Procediren nicht gerade

uneben!!! Wenigstens trug es Blüthen auf der Stelle,

und Früchte trug es den nächsten Sonntags-Abend.

Was Sie aber alleweile lesend in der Hand halten:

das sind diese Früchte; und woUen Sie, was Sie

bisher gelesen haben, für die Blüthen nehmen, ao

wird mir's nur zur Ehre gereichen. Oder, um au

meinem obigen Bilde zurückzukehren: Sie haben
diesen Augenblick unser n Guss in Händen. Ver-
nehmen Sie nun auch Alles, was er mit sich ge-

führt, in pflichtschuldigster Kürze!

Fürs Erste ist Noth, daas ich vermelde: Wir
haben hiesigen Orts eine „Enge"; nämlich auf dem
Ralhhause. Sie führt diesen, keineswegs Spitz-, son-

! dorn gleichsam Ehren-Namen nicht sowohl, weil
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du Zimmerchen, worinne sie gehalten wird, wirk-

lich enge heissen kann t sondern weil von uns obe-

ren Magiatratagliedern diejenigen, die von einer

oder der andern , das Regieren angehenden Sache

Etwas verstehen, oder doch zu verstehen glauben,

sich mit diesem sogenannten Verstehen hieher glcich-

aam in die Enge liehen; wobey denn freylich auch

wohl der Eine den Ändern freymüthig gleichsam in

die Enge treibt. Nun müssten Ew. Wohlgeb. sehr

in eine gewisse neumodische Farbe schlagen, oder

Sie werden iugestehen, dass diese unsre Methode

besser ist, als die sonst jetzt gewöhnliche, wo die

Leute, die Etwas verstehen, oder doch zu verste-

hen glauben, damit nicht in's Enge hinein-, sondern

gleich in's Weite hinaus fahren ; und Mancher (sagt

man mir wenigstens) fahrt sogar mit seinem Nichts

hinaus ! Dem sei nun, wie ihm wolle : ich, wie Sie

sehen, bleibe bey meinen „kleinen, historisch-kri-

tischen Bedenklichkeiten" stehen und bewege mich

io aller Kürze blos folgendermassen weiter fort.

Weil wir nns nun hier jezuweilen in der Enge
befinden — auf dem Rathhause nämlich — wir:

anch die nämlich, welche wirklich etwas vom Re-
gieren verstehen : so wollten eüiche lose Vögel un-

ter uns neulich auch, was die Kunst betrifft, eine

Enge haben — sei licet , liberalischer Weise woll-

ten sie es; die Schelme, die! In der Kneipe woll-

ten sie sie haben ! anf dem Keller, in der Harmo-
nie, des Sonntags Abends, wollten sie sie haben ! Ge-
sagt, gethan. Es atösst ein kleines einfenstriges Ding
von Stube an den grossen Versammlungssaal. Der
Ralhskellerwirth hat in dem Dinge eigentlich nur

•eine Bierflaschen zur Hand stehen : die vollen für

uns und die leeren für «ich. Weiter ist nichts

drinne, als der Schenk- nnd Zahl-Tisch, nebst der

grossen Anschreibe-Tafel, unter welcher, hinter je-

nem, Er stehet, derWirth. Weiter nichts. Wenn
Wir nun aber in das Ding treten, au Berathungen

u. dgU, so hejsst es: „'Naus!" und der Mann geht

willig und ordentlich. Das war Alles auch am Sonn-
tage der Fall; nämlich (wie gesagt) bey dem Herrn
Kapellmeister Cherubini mit seinen schönen Opern

j

wovon ich Ihnen ja eben schreibe.

So traten wir nun in die Enge: nämlich in

dieae Spas-Enge. Nachdem e« endlich still gewor-
den, ergriff ein gewisser Jemand (Sie erlauben, dass

ich die Personen nirgends nenne; auch mich selbst

nicht!) — der Jemand, sag' ich, ergriff das Wort,
wie es wohl seines Amts seyn dürfte und auch bei

andern Gelegenheiten geschieht! Er ergriff es, und

sagte ruhig und Allen vernehmlich, vorerst, wes-

halb sie dawären. Das wussten sie nun zwar längst,

wie auch Sie, Verehrtester, es längst wissen: es

geschähe aber dies um der achtbaren, herkömmli-
chen Form willen : wie ja bekanntlich anch in ganz

andern, als musikalischen Bedenklichkeiten, überall

gar Vieles blos um der achtbaren , herkömmlichen

Form willen geschieht Aber zu lange soll man «eh
dabey nicht aufhalten; sonst riskirt man, ein Pedant

gescholten zu werden. Damm auch hier kein Woat
weiter davon, sondern überall bloa die Hauptsache

!

Man sagt, jener Gewisse sey nicht gerade auf

den Kopf gefallen. Beweise davon zu führen, würde
mir nicht wohl anstehen: aber den Beweis, wel-
chen er eben hier lieferte, kann ich nicht überge-

hen. Die Sache dringt darauf. Nicht ohne guten

Vorbedacht also begann der Mann gelassen— erst

vom neugeweissten Saale und von dem rühmlichen

Interesse an der Kunst, welches diese gute Stadt

hierdurch vor aller Welt an den Tag gelegt habe.

Hätten doch sogar die Herren Bürger-Repräsentan-

ten nur wenige Schwierigkeilen gemacht, (Sie ver-

stehen!) die Maurer aus der Commun-Kasse zu be-

zahlen! Daun rückte unser Mann dem Hauptgegen-

stande näher auf den Leib, indem er Einiges hin-

warf vom Schauspiel und den Schauspielern, von

Oper und den Operisten: ihren Nutzen für feine,

gute Sitten des gemeinen Publikum«, für höhere Bil-

dung und achten Geschmack, herausstellend. Das

zog! Was war natürlicher, als dass nunmehr der

Mann vom Allgemeinen in's Besondere griff— näm-
lich in untere Schauspieler nnd Operisten, die vier

Herren Kapell-Virtuosen mit eingeschlossen. Vom
Besondern schritt er in's Besonderste — nämlich

unter unsere Operisten und Operistinnen (mit Aus-
schluss der Schauspieler) persönlich, nach den vor-

trefflichsten Subjecten unter ihnen. Endlich ging er

über vom Besondersten in's AllerbesondeTste; was
ich aber hier nicht im voraus hinwegnehmen darf,

weil ich ja gerade hiervon Ihnen schreibe und mit-

hin es Ihnen und jedem unsrer Leser (Siehe oben .')

sicher genug bleibt; wenu ich uur erst — so zu

sagen — den Rücken mir frey gemacht habe für

alle, in einer aufsätzigen, mißtrauischen, Alles gern

mißdeutenden Zeit, wie die jetzige, nicht nur mög-
lichen, sondern' wohl selbst wahrscheinlichen Fälle.

Da aber, was ich hier au sagen habe, mich leicht

von fernerweiter Behauptung möglichster Kürtr ab*

leiten könnte: so sey es mir verstauet, dass ich jenes

g g*
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Manner wie Sie und die Leser Ihrer Zeitung, werden
auch so mich hinlänglich verstehen und im Nothfall

zu lesen vermögen, was im Grunde nicht dasteht.

l. Ich bin ein Mann, der wahrlich mit aller

Welt es ehrlich meynt und die reine Wahrheit weit

mehr liebt, als allen elwanigen Beifall gewisser Her-
ren Journalisten oder Zeitungsschreiber dieser uns-
rer Tage. Da will ich nun unbefangen eingestehen,

obgleich mich Niemand dazu drängt, was ich hier

folgen lasse: Ich, hier am Ort, bey diesem meinem
Amte und seinen vielfältigen Geschäften, überdies

Vater von sieben lebendigen Kindern nnd sehr mas-
sigem Einkommen, so dass ich nebenbey von der

Faust weg advociren rauss— vieles Andere zu ge-

schweigen: ich, sag' ich, kann nicht Zeit gewinnen,

mit der neuesten Literatur überall fortzuschreiten,

zumal da wir sie hier nicht haben und nicht haben
können. Nun begab sich Folgendes. Als ich im AI-
lerbesondersten (Sie werden dies lesen zu seiner Zeit)

nicht nur auf genannten Herrn Kapellmci&lcr Che-
rubim komme, sondern sogar auf eine gewisse sei-

ner Opern, Lodoiska getfShnt, welche wir hier zu
hören haben: (es kömmt das Alles in der Folge:) da

unterbricht mich ein gewisser jünger Herr, den wir

aber Alle auf dem Korne haben, als sey er zwar
gescheidt, aber auch satyrisch, ironisch und etwas

spottsüchtig ; was, ob oder in wiefern es wahr oder

irrig sey, zu entscheiden, nicht meines Amts ist:

zumal da die Folge einiges Licht darüber aufste-

cken dürAe. Dieser unterbricht mich und sagt, ich

solle doch nicht von einem wirklichen Componisten

Clierubini und von einem wirklichen Dichter Diival

sprechen. Es gebe gar keine; die Oper sey in Poe-

sie und Musik pseudonyra; (also drückte er sich

aus;) es sey mit beiden Namen nur ein hübscher

Pariser Spas und ein „schlagender" Ausfall auf den

nun ... Ich wage nicht das verwegene Wort von
gewisser hoher Person herzusetzen! Denn, fahrt der

Herr fort, Cherubini ist blos die italienische En-
digung de« französischen Chcrubin, und dieser ist

ehedem, wie in Frankreich Jedermann weiss, und
in Deutschland wenigstens Alle wissen sollten, die

(denken Sie!) „über solche Dinge in eolcJier Gesell-

schaft Reden halten wollten" — (buchstäblich also

gestichelt!) — dieser Cherubin, sagte er, sey vor lan-

gen Jahren ein verschmitzter Page eines sehr vor-

nehmen Herrn Grafen gewesen. Dieser Herr habe

zwar viel Kopf und Finessen besessen, aber auch viel

Ileuchelschein (oder wie er's nannte) und ein pfif-

figes- Benehmen in verwickelten oder auch zweydeu-

tigen Lebensumstanden u. dgl. m. Das wäre ja eben
der Spass und der „schlagende Ausfall", sagte der
Herr. Und was den Dichter betrifft, fuhr er fort:

so hätte der die Censur und die Polizey auf den
Nacken bekommen, wenn er sich genannt hätte.

Da hat er sich gescheidt Düval genannt; weil der
Name in Frankreich so gewöhnlich ist, als etwa
bey uns Fleischer, Becker, Schneider. (Ich cilirc

aus seinem Munde, und will gar nicht erwähnen,
dass der „Schneider" auf mich zielen soll: auf mich
unschuldigen, unbescholten Mann.) Also, meyute er

fernerweit, weil es iu Frankreich überall Düvals
giebt: so ist es für unsre Sache gerade so gut, als

wenn es gar keinen gäbe. (Ich ge-slehe, dass ich

das nicht ver-stehe.) Es ist aber noch ein beson-

derer Spass dabey, rief er und lachte laut, indem
es mir unheimlich dabey war. Man hat sich, schrie

er nochmals lachend, das Wort Düval als zwey
fVorte zudenken: duVal; und da ists wieder ein

neuer köstlich satyrischer Aus- und Einfall — und
so weiter; denn mich soll der liebe Gott bewahren,
dass ich hier die frechen Ausdeutungen auf ein ge-

wisses hohes Haus nachsprechen sollte — ich —
ihm ... beynahe hätte ich geschrieben : der Schlange.

Ich könnte es aber auch nicht gehörig nachsprechen,

wenn ich wollte — wovor mich doch, wie gesagt,

der Himmel bewahre! ich könnte nicht; denn ich war
hin, ich war weg; und von meinem Freunde, dem
alten, redlichen Syndicus, weiss ich : ich habe aus-

gesehen, im Gesichte nämlich, weiss und graulich,

wie ein Bogen Löschpapier. Und das glaube ich

selbst; denn ich stand starr und konnte auf der Stelle

auch nicht ein einziges Wort dagegen vorbringen.

Denn sagen Sie selbst, geehrter Herr Redactcur, ob-

schon Sie wohl nicht, wie ich, ein Advokat sind—
ich vermuthe das daraus, weil Sie über alle Musik
entscheidend achreiben; denn darüber entscheidend

sprechen: ja, das ist eine andere Sache! das kann

jeder Narr: wie vielmehr jeder Advokat — Doch:
dass ich, sogar jetzt wieder von solchen Teuftleycn

alterirt, nicht in Hitze aus der Periode falle! Ich

Wollte sagen, sag' ich: Sagen Sie selbst: Was kann

man mit einem Menscheu TrifTtiges anfangen, der

Alles leugnet? sagen Sie es, obgleich Sie (vermuth-

lich) kein Advokat sind, der freylich erst recht wis-

sen kann, was man mit so einem Sch—Im anfangt.

Nämlich Nichte fangt man an. Ja, intcr-pcliiren,

wie man jetzt spricht, oder intcr-belleu, wie man
wohl sagen könnte: ja, das wohl! aber es hilft nichts,

es führt zu nichts, als zum Weiter -pelliren oder
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Weiter -bellen. Und nun denken Sie sich hinsu:
meine Jahre ! mein Amt ! vor allen Honoratioren der
Stadl! von unsrer säubern Jagend, die mit-, wenn
auch nicht so laut nuf-lachte !— Aber, mein Herr,
habe ich im ganzen Leben erfahren, was Poesie nützt,

so war es in jenem entscheidenden Augenblicke!
Denn, wie ich nun so dastehe, starr und stumm—
fast durfte ich hinzusetzen: und dumm: so fällt mir
wieder jener Vers unsers lieben Schiller ein:

„Weiter* Fauung tiemet dem Alter!"

und als ich nur erst mich eiligst und schleunigst

diesen goldenen Worten gemäss
halle, so steht auch augenblicklich da:

„Er.t Worte: dann Hiebe!"
Und nun ging's! haarscharf gezielt ! schnell wie aus
der Pistole geschossen! in Einem Gusse, wie ein
tiergstromi Ich werde es Ihnen beweisen, edler
Mann! Sie werden's lesen! Es ist ja gerade, wo-
von ich Ihnen schreibe. Ich darf es nur mir nicht
im voraus hinwegnehmen. Denn, hier muss ich
also fortfahren:

Glauben Sie ja nicht, dass dies ganze ad i)
hatte wegbleiben können. Auch nicht eine Zeile!
wie Sie sogleich Gnden werden. Ich brauche ja nur
fortzufahren, wie ich alleweile thue! Ich meiner-
seits bin ganz gewiss, und Jedermann hier ist es,
Freund oder Feind: Jene ganze Interpellation des
Opposition- Redners im Hause der Gemeinen —
ja wohl: der Gemeinen l — was dann bey mei-
nem Falle ganz vortrefflich passte*) — jene ganze
Interpellation, sag' ich, war, glaub' ich, nur eine
boshafte, gegen mich schadenfroh lancirte Erfindung,
und es ist eine verdammte Lüge, dass es weder ei-
nen Componisten Cherubini, noch einen Dichter Du-
val gebe. Gleichwohl: wir «ind Menschen, und Ei-
ner kann nicht Alles wissen. Ich aber, wie oben
ehrlich gestanden, habe in der neuesten Literatur
aus Mangel an Zeit nicht recht mit fortgekonnt; und
Musik ist doch auch nicht eigentlich mein Fach,
sondern das Joe. Aber Ihr Fach, Vereinter, ist sie.
Und so werden und müssen Sie ja wissen, wie e«
um jene Sache steht. Hat der böse Feind «ein Spiel
und hat jener junge Mensch Recht: so schreiben Sie

Sie diesen ganzen Aufsatz,

*) Nock uurwlfait, aber Bach swey ... nein, nach drey
Seiten hin, böchiUngemeMen und „ichlegend" — noch
unerwähnt, dass die alten Römer die. Wort au.-h gern
bra.chten *oa «aküffend« — Brntml womit ich wei-

r*U. al« wa« ihr Wort, mttrptl-

uli ist!
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und ich schlinge meinen Aerger still hinunter. Fleis-

sige Arbeiten und sieben liebe Kinder werden mich
zerstreuen und wieder froh machen. — Uebrigens

i
könnte mich allenfalls selbst der Eindruck jener

|
meiner Gegenrede beruhigen; möchte auch die Eut-

j

scheidung des Falls von Leipzig her ausfallen, wie
sie wollte. Jedermann weiss und sagt es: so kauu
ich's auch wissen und sagen : dieser Eindruck war
stark, durchdringend und nachhaltig; der Beweis
davon ist, dass, sobald ich geendet, stark, durch-
dringend und nachhaltig von Allen geklatscht wurde.

Selbst jener junge Mensch soll, von seinem Gewis-
sen erschüttert, tüchtig geklatscht haben. Es ist

möglich : allein , stets und vielleicht bis zu einiger

Pedantcrcy der Wahrheit getreu, setze ich hinzu:
Ich selbst habe es nicht gesehen ! und sonach cor-
rigire ich mich selbst und sage blos : Man klatschte

!

Nun ist es zwar nicht zu leugnen: Man klatscht

überhaupt viel in unsrer Stadt und überaus gern;
und könnten Sie daraus abnehmen, es sey darum
nichts Erhebliches zu meinen Gunsten abzunehmen:
aber gerade hier führt der geeammte Zeitgeist sieg-

reich meine Sache, so dass ich vor ganz Deutsch-
land — und gehl die musikalische Zeitung auch
nach Frankreich, vor diesem vollends — auftreten

kann und kühn fragen: Wem bezeigt man jetzt,

caeterü paribu*, (auch wohl imparibus .') starkem,

lauterem, durchdringenderen Beyfali? wem? dem
Manne in hohen Stellen, vollends in irgend einer

Regierung? dem Manne von altbestandenem Ausehn?
dem still -fleissigen Manne von unladelichen Sitten

und väterlichen Gewohnheiten? Minime! wohl aber

dem tollköpfig gewordenen Neuling von gestern he
*

dem etwa eiu- bis zwey und xwanzig-jährigen, fi :-

eben, wütenden Polytechniker! O mein Herr, ich

übertreibe nicht, wenn ich behaupte: Solch eine

Jugend solch einer Zeit huldigt eher einem Nacht-
wächter, der (in gewissen Umständen) sie nicht er-

blickt haben will, als einem Scabinui (ich bin ei-

ner,) der sie cforcA-blickt! — Doch genug! Wir
verstehen einander — wir Beyde und alle Leser.

Das aber ist vor der Hand genug.

a. Wie wir hiesigen Orte von den Polen den-
ken, das weiss Jedermann, der von uns überhau]) t

'was weiss; und darunter, Werthester, gehören Sie

auch, sobald Sie dies Sehreiben gelesen haben wer-
den. Wie aber ich noch ganz besonders von die-
sen Polen denke: davon wieder genug ! und blos die

Beyläge der noch nicht vierjährigen agsten Num-
„fVocIvnbläUlemS*, mit Bitte, sogleich
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«Im ersten Anfaats darin «n lesen; denselben, der

(was wohl zu beachten seyn mochte !) unterzeichnet

ist: „Hauptmann und sämmü. Ofliz. hiesig. Com-
munal-Garde." Ich nämlich in meiner Wenigkeit

bin der „ungenannte, bescheidene Patriot'*, von wel-

chem Sie lesen werden: „Er hat auf eigenen An-
trieb und eigene, nicht städtische Kosten einen Of-

Gzier und drey Gemeine wahrend des Rasttags iu

»ein kleines Uaua aufgenommen, bestens verpfleget,

seine vier Tochter von früh bis in die späte Nacht

Hemden für diese Gemeinen fertigen lassen, für je-

den eine**— und was weiter dabey stehet und mich,

als öffentlich vor aller Welt ausgesprochen, Anfangs

sehr geingslet hat*) So viel nur darum, dass Sie

und Ihre Leaer nicht etwa vermuthen, es spreche

doch vielleicht einige eigene gehässige Gesinnung

mit drein oder schiele doch mit hindurch, wenn

ich nun Bericht erstatten werde — nur Bericht—
über das, wovon ich Ihnen eigentlich und ex of-

ficio schreibe» (Fortsetzung folgt.)

•) Reine Wahrheitsliebe drängt mich aber eine kur«e An-
merkung beyiusetsen. 7hf ich meinem geehrten Herrn

Gevatter, dem Raihaherrn und Auaschnitter, Herrn /.«-

brrecht . (Gewölbe: am Markt) die Leinwand tu betag-

ten Hemden habe beiahlen wollen, ao hat deraelbijre ge-

rufen „Nil dal links .im, Gevatter!" und auch nicht

einen rothen Heller von mir angenommen ; und i*t alao

mehr, ala der Halbachied obigen Lobea mir abxuaichen

und ihm autulegen. Dahingegen habe auch au geitehen,

d« ii von jenen nnaern gemeintamen Hemden nur dem Drit-

ten daa aeinige an Gute kommen iat. Der Brate, etatt ea

anauaiehen , ver( rodelte es heimlich uud betrank aich da-

für in Brantwein , daaa er xur Nacht anf der Straaae lie-

gen geblieben «eyn würde, wie (wi™ vtnia) ein Sch—n,

wäre nicht unter ehrlicher Nachtwächter über ihn wogge-

fallen. Uud dem Zweyten hat aeinea der Herr Offiaier

abgenommen. Der' arme Kerl klagte mir'i mit Thranen.

Ich ging eogleich hinauf au dem Herrn: Capilain nannte

er aich. (Sie hauen überhaupt tum Erstaunen viele Ca-
pitaine und Majore.) Ich bat vor. Wat da ! aagte er.

„Der Hund kann eher frieren, alt ich!« Meines Er-
•chtena, nicht im Geringttrn einem Herrn augemetten,

der für die allgemeine Freyheit nnd Gleichheit gekämpft

hatte , uud für dieeelbe nun nach Frankreich sog.

Nachrichten.
Wien. Musikalische Chronik de* weiten Quartal*.

(Beachluee.)

Zwei bedeutende Violinvirtuosen, Hr. Oury,
Prof. der K. Akad. in London, u. Hr. Artöt, Solo-
Spieler des König* von Belgien, zeigten sich würdig
des ihnen vorhergegangenen Rufes, und bewährten

denselben sowohl in eigenen, als in Compositionen
von Viotti u. berioL — Hr. Pr. Glöggl, Archivar
u. Expedient des Musikvereins, brachte in seiner

alljährlich veranstalteten Abendunlcrhaltung u. a.

auch das schöne Klavier- Trio von Mayaedrr und
A. Romberg's „Lied von der Glocke" su Gehör.

—

Die Königl. l'reuss. Kammer-Musiker, Gebr. Gans,
producirten sich im ilofoperntheater, leider! nur

;

ein einziges Mal. Moritz G. spielte ein Violoncell-

i

Concertino; wie? ja, das lässt aich schwer beschrei-

ben. In ihm vereinigt sich Alles, wai sonst bei

den grössten Virtuosen vereintest aufgefunden wird:
ein in allen Abstufungen wunderherrlicher Ton,
Geschmack, Eleganz, Kraft, Würde, Geist u. Ver-
stand; tändelnder Wils u. reisende Schalkhaftigkeit,

antike Grandiosität u. die rührend ergreifende See-
lensprache; die höchste firavour in Passagen jeder

Art, Octavenläufe, Doppelgriffe und Triller, an-
schwellend n. abnehmend, Plageolet-Piguren , im-
merdar das rechte Maaas, nie des Guten su viel noch
su wenig, Alles in makelloser Reinheit, und die

originellsten, nie gehörten Schwierigkeilen in sicher-

ster Ruhe, anstrengungslos, mit spielender Leich-

tigkeit ausgeführt, das nenne ich echte Meisterschaft.

Die Wiener sind wahrlich keine solchen Ignoranten,

um nicht su wissen, dass Berlin stols auf das Brü-
derpaar Gans ist; allein diesmal iat sogar Miss

Pama su Schanden geworden ; sie ist von der Wirk-
lichkeit bei Weitem überflügelt worden. Leopold G.
halte, nach einem solchen Vorgänger, allerdings et-

was schweren Stand; in solchen kritischen Pällen

iat schon daa Behaupten dea Schlachtfeldes ein hal-

ber Sieg. Er trug ein Violinadagio mit Variationen

vor; gediegene Schule, feste Intonation, graciöse Bo-
genführting u. eine bedeutende technische Fertig-

keit charakterisiren seine durchaus solide Spielweise

u. drücken ihr deii adelnden Stempel unentweihter

Schönheit auf.— Zuletzt erblickten wir Caator u.

Pollux Hand in Hand wandelnd; es war ein Con-
certanl-militaire für Violine u. Violonceli, worin

dieses Doppelgestirn um daa Strahlendiadem wettei-

ferte, ohne eins das andere verdunkeln su können

;

es war der Inbegriff reinster Harmonie, ein gegen-

seitiger Gedankenaustausch ; daas die Culminations-

höhe solches Zusammenwii keu* auch den höchsten

Enthusiasmus erregen muasle, versteht sich von selbst.

Ein alter Kunstfreund, auf dessen Anüits das Ver-

gnügen thronte, und in dessen grauen Wimpern
Preudcnsähren perlten, jubelte halblaut vor sich hin:

I
„Nomen et Omen ! An diesen Geschwistern ist Al-
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les Gauz!"— Die vorgetragenen, eigenen Cou: Po-

sitionen, nicht in die gewöhnliche, verbrauchte Form
gegossen, sind sehr gefällig, dankbar u. für die in-

dividuellen Prärogativen berechnet, wie nicht minder

mit Geschmack u. EiTectkenutniss insLrumcnlirt. —
Die Tonkünstler-Socictät, welche in diesem Jahre

durch die eingefallene Landestrauer um eine Heue-

fleeeinnahme verkürzt wurde, brachte eine neue,
j

v. Engelbert Aigner comp. Caulale: „Lob der Ton- i

kunsl" auf Malthisson's Dichtung zu Gehör, die der I

Kenner Beifall sich erfreute.— In den beiden lelz-
'

ten Gesellschaftsconcerten kam zur Produktion : Mo-
zart's Symphonie in Gmoll u. Beelhoven's 7le in A;
Klavierconcert von Moscheies; Violiupolonaise von

Mayseder; Ouvertüre zur Medea, von Clierubini;

Arien von Spobr und Mercadante; Halleluja, von
Seyfried, und das ate Finale aus Don Giovanni.—
Das jährliche Prüfungs- Concert der Zöglinge des

Schottenfelder Kirchenmusikvereins enthielt 4 Solo-

slücke für Violine, Flöte, Violoncell u. Pianoforte,-

eine Ouvertüre von Aloys Weiss, Sohn; Chöre von
Seyfried und Würfel, nebst a Ensemblesätzen aus

Haydu's „Jahreszeiten". — Hr. Musikdir. Leiter-

mayer veranstaltete zur Unterstützung der Bewohner
des durch Feuer gänzlich verheerten Ortes Ottakring

im Apollo- Saale eine musikalisch -declamatorische

Akademie, in welcher verschiedene Gesang- und

Concertstücke, Kreutzens Ouvertüre zur Oper „Die
Jungfrau" u. der Schlusschor aus Beelhoven's Ora-
torium „Christus um Oelberg" vorgetragen wurden.
Da derselbe auch zugleich das Gesauglehreramt an
der Josephstädter Buhne bekleidet, so führte er in

seiner Beneficevorstcllung 4 grosse, mehrstimmige
Nummern aus Franz Schubcrt's hinterlassener Oper
Fierahras auf, welche jedoch, also vereinzelt aus

dem Zusammenhange gerissen, nur geringen Ein-
druck machen konnten.— Das zum Vortheile des

Wittwenfonds der medicinischen Facultäl im k. k.

grossen Universitäts-Saale Statt gefundene Concert
wurde mit CateTs Ouvertüre aus Semiramis eröffnet.

Daran reiheten sich l.Concertino für a Pianoforle,

vom Organisten Reiner comp. u. mit seiner Schü-
lerin, Fanny Schmidt, gespielt, a. Schwäbisches
Lied, gesungen von Francilla Pixis. 5. Violinva-

riationen von Artot. 4. Declamation. 5. Thalberg*«

Phantasie über Motive aus Don Juan, gespielt von
obenerwähnter, wirklich vielversprechender Dilet-

tantin. — Schliesslich haben wir noch über das

Extraconcert eines unbekannten Hrn. Joseph Gusi-
kow zu berichten, welcher, auf Verlangen sogar zu

wiederholten Malen, auf der sogenannten „StrohG-

del", oder, wie selbe in Oesterreich titulirt wird,

auf dem „hölzernen Gelächter" sich hören liess.

Zu Nutz und Frommen aller Uneingeweihten sei

hiermit gesagt, dass jenes fast verschollene Instru-

ment Mos aus 26, auf 5 Strohgebündeii ruhenden

Uolzstäben besteht, welche, bezüglich der'Klaug-

verhältiii.sisc, länger oder kürzer, mit einem Paar

hölzernen Hämmern geschlagen werden. Auf die-

sem, weder zierlich schönen, noch sonderlich wohl-

tönenden, auf einein Tischchen vor ihm ausgebrei-

teten Hackehrelte spielte nun Gusikow, begleitet von

zwei Geigen und einem Violoncell, eine Ilossiui'sche

Arie, ein AUegro von Hofmeister, Variationen und

ein Potpourri, mit einer mechanischen Fertigkeit, wie

selbe nur durch jahrelange Uebung errungen wer-

den und von welcher allein der Ohreuzeuge eiuen

klaren Begriff sich machen kann. Passageu in ra-

pidester Geschwindigkeit, alle Mitteltinten zwischen

forte u. piano, crescendo und diminuendo, nette

Triller, Alles rein u. deutlich, ja sogar geschmack-

voll-elegant ausgeführt, muss wenigstens überra-

schen, Staunen u. Bewunderung erregen. Die Neu-

heil der Sache und die wahrhaft ganz ausseror-

dentliche Techuik hatte denn auch einen rauschen-

de» Applaus zur Folge, und der Producent, welcher,

aus Russland gebürtig, sammt seinen Gefährten, im
alten Natioualcostüm erschien, konnte sofort mit gu-

tem Erfolge noch ein ales Concert arraugiren. —
Am 35. Juni starb hier im 67. Lebensjahre der

seiner Zeil mit Recht berühmte Meisler auf der llo-

boe, Hr. Joseph Czerwenka ; auf den dadurch erle-

digten Platz in der k. k. Hofkapelle rückt nunmehr
der verdienstvolle Professor am Conservalorium, Hr.

Seilner ein.— Früher schon ist auch der pensio-

nirte Hofoperist Friedrich Sebastian Meier zur Ruhe
eingegangen, vormals ein braver Säuger und ausge-

zeichnet in fein komischen Charakterrollen. Er war
der Erste, welcher vor 3 Decennien die französi-

schen Opern von Cherubini, Mehul, Boieldieu u. a.

in Wien einführte und dadurch eine wohlthälige

Geachmacks-Reform bezweckte. —
Weimar, d. 1. Sept. Auch in den lelztver-

ilossenen beiden heissen Sommermonaten haben un-

sere Musen nicht gänzlich geschwiegen. Denn ob-

wohl Bühne u. Orchester geschloaaen waren und

die meisten Künstler derselben sich auf Erholungs-

Reisen befanden, so fuhr doch unser verdienter

Häser fort, mit den ihm dazu gegebenen Mitteln,
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dem Singchor der Schule und den Instrnmentisten

des Stadtmusikus, von Zeit zu Zeit gediegene Kir-
chenmusiken su Gebor zu bringen. Auf diese er-

habenste und würderollste Kunstgattung ward aber

die Aufmerksamkeit des sonst durch die Oper vor-

zugsweise in Ansprach genommenen Publikums noch
weiter in diesen Ferien gelenkt; denn es gab der

würdige Kunstveteran, Hofralh Rochlitz aus Leip-

zig, dem Wunsche unserer Durchlauchtigsten Fürst-

lichkeiten entsprechend, vor einem durch die An-
wesenheit derselben beglückten Zirkel sechs Vor-
lesungen, denjenigen angereiht, die er bereits vor

5 Jahren unter ahnlichen Umständen über die „Ge-
schichte der Gesangkunst in den letalen drei Jahr-

hunderten" gehalten. Diesmal waren Rolle, Hasse,

Fasch, Graun, Naumann, Haydn, Mozart, v. Beet-

hoven, Hummel und Spohr die Heroen, denen er

seine trefflichen kunstgeschichtlichen Expositionen

widmete und von denen er ausgezeichnete, zum
Theil seltene Musterstücke religiöser Musik vor-

führte. Diese wurden bereitwilligst von dem acht-

baren I las er "sclien Siogvercin und einigen Kunst-

freunden, die sich demselben angeschlossen hatten,

mit ausgezeichneter Präcision vorgetragen, welche

bei der Kürze der zu den Studien vergönnten Zeit

desto erfreulicher mit grossartigen, ergreifenden

Wirkungen überraschte. Eine Frucht dieser lehr-

nnd genussreichen Unterhaltungen, Erweckung und

Belebung des Sinnes für religiöse Musik, kann den

vereinten Bestrebungen nicht genug verdankt wer-
den. Unser hochverdienter Rochlitz — welchem
als ältestem Ehrenroitgliede der hiesigen Liederta-

fel dieser Verein ein Festmahl gab— war unsers

Wissens der Erste, welcher die glückliche Idee

mnsikgeschichllicher Vorträge mit der Ausführung

beweisender Mutter verbunden, in das Leben riefj

ihm folgte Felis.— Möge den hiesigen Künstlern

und Kunstfreunden auf solche Weise ein Antrieb

zu grössern Darstellungen religiöser Tonwerke mit

Benutzung aller hierzu vorhandenen, nicht unbedeu-

tenden Mittel gegeben sein .' So vermeiden wir den

Vorwurf einseitiger Geschmacksrichtung. Darin

geht uns das Beispiel der preiswürdigen Grosshers.

ther Umsicht voran. Neben den neuesten jenseits

der Alpen und des Rheines entstandenen Kunster-

zeugnisjen

ler zu Gehör gebracht und insbesondere
zahlreichen einheimischen Talente gefördert. So
wird einer neuen demnächst zur Aufführung kom-
menden Oper des wackern Musiklehrers Remde:
„Der Hirsch" oder „Der Zaubersee", von Falk
nach Gozzi, viel Gutes nachgerühmt. Aber auch
Glucks und Mozart's Meisterwerke verschwinden
nicht von dem Repertoire. Bald nach Wiederer-
öffnung der Bühne — in den nächsten Tagen —
steht dem Vernehmen nach die Aufführung von
Mozart's unsterblichem Idomeneo su hoffen, wel-
cher durch Entfernung einiger Längen in der nun-
mehr etwas veralteten Arienform und durch einige
andere in Hinsicht auf das ausführende Personal
erforderliche Abänderungen besonders dazu einge-
richtet worden. Dazu durfte ein Hummel, Mozart's
Schüler, sich berufen achten! Mit freudiger Er-
wartung sieht man diesem ersten Erscheinen des
imposanten, nur leider wegen der Schwierigkeit der
Ausführung so selten dargestellten Kunstwerkes auf
hiesiger Bühne

Kurze Anzeige.
Ouvertüre: Meeresstille u. glückliche Fahrt. Für

ganzes Orch. in Mus. ges. v. F. Mendelssohn-B.
Leipz., bei Breitkopf u. Härtel. Pr. 2 Thlr. 8 Gr.
Diese vortreffliche, in unsern Bl. wiederholt be-

sprochene Ouv. des gen. Meisters, den wir nun alsMu-
sikd. der Abonn.-Conc. mit Freude den unsern nennen,

braucht keinerEmpfehlung mehr. Kein Orch. von eini-

ger Bedeutung wird sie missen wollen; sie gehört zu den
Bereicherungen tüchtiger u. ergötzlicherOrch.-Werke.

Den Liebhabern zeigen wir zugleich an, dass dieses

Werk zum häuslichen Gebr. für das Pfte 2- u. 4 h and.

arangirt u. unter folgendem Titel gedruckt worden ist:

1. UeereeeÜlle u.glückliclus Falirt. Für Pfte. Ebend.
Pr. 12 Gr.

1. Dieselbe Ouvertüre arrangirt zn 4 Händen von
J. D. Baldenecter. Ebend. Pr. 1 Thlr.

Solche Werke ruft sich Jeder daheim gern ins Ge-
dächtnis* zurück. Die Auszüge sind gewiss von Vielen

längst erwartet worden; ihr Erscheinen wird also man-
chen Wunsch befriedigen. Das« 4 band. Bearbeit. sich

leichter spielt, als die ahänd., liegt iu der Natur der

Sache. Jeder wird nach Bedürfniss wählen und sich

der Wahl

(Hisrsa das lntelligem-BU 1 1 Ko. IX.)

Leipzig, bei Breithopf und Härtel. Redigirt von G. fV. Fink unter »einer Verantuwtlichkeil.
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Anzeigen.
Neue Musikalien

im Verlag
der

Hofmusikalien- Handlung von Adolph Nagel
in Hannover.

Beethoven, Lied f. 4 Männerst. mit Pfte od. Orth., beerb.

von B. Damcke. Fert. u. Singst. S Gr.

llimcle, B., Gci. f. 4 Männerst. ittee Heft. Part. u. St.

8 Gr.

_ 4 Lieder mit Pfte. St« Werk, i4 Gr.

Fürstenau, A.B., Tribut aux Amateure. Adagio et Roa-

do aur un theme orig. Oout. io3. Av. Orcb. 18 Gr.

•v. Pfte i o Gr. •

Gernlein, Rud., Lilien. 3 romant. Ge*. mit Pfte od. Guit.

i o Gr. Einteln No. t, 4 Gr. No. a u. 3 1 6 Gr.

Kulenkamp, G. C, BinL u. Var. fiber d. ruae. Volkal.:

„Gott erkalte den Keieer" f. Pfte u. VI. 44etee Werk.

ao Gr.

Labmeyer, S. F., i a Schullieder mit Pfta. tatea Heft.

io Gr. Text dazu allein i Gr.

Leplna, Lad., Variation* brilL f. Harfe u. Pfte. Oeur. a.

i4 Gr.

Louis, P.t Lea delicee dn Printern«, a Rondoletto'a. Oeuv. g.

io Gr.

Lee, S.. Variation« de Coucert »ur un theme de Cuill.iume

Teil de Ro««iui. PürVlIe. Oeur. 3. Av. Orcb. t Tblr.

16 Gr., ar. Quat. 1 Tblr., ar. Pfte 16 Gr.

Muller, C.P.. 5 gr. Marcnee orig. r.. Pfte. Oeuv. 7 i. taGr.
— Gr. Divtrtiaiemeot a la turtjue 4 4 m. Oeuv. 80. 1 a Cr.

Volkslieder, mit Pfte od. Gt. No. 9: Aennohen von Tha-

rau. No. 10: Treue Lieb.. 4 4 Gr.

In der F i « c her ' «eben Musikverlags- n. Izutrttmentenhand-

lung in Frankfurt a. M. iat erachienen und in allen

Tblr. Gr.

Bamberger, € Walier für Pianoforte ä a m — 10
— Dieselben für Orchaater. — 18

Dieae Tänae in der jetat ar. beliebten Manier

aind auf vielen Ballen mit groa.em Beifalle auf-

geführt worden, u. aelbat die heuern Klavier-

apieier werden »ich gewiss damit befreunden.

TUr.Gr.
Bisenbahn- u. Dampfwagan-Galoppade für

Pfte a a m. mit Titelvignetle — a

für Guit. n. Flöta oder Violina — a

f. Orchaater — a

Heller, SthUtzeugalopp für Orchester. — a

Der Geiaterpostillou mit Guitarrebeglcituug . . . — a

Horetaky, Taschenbuch für Guit. aolo. Neue Aufl. 1 —

Mit H em g auf die Anaeige vom i4teu d. M. in dar

liner Zeitung , betreffend die Fortsetzung der bisher unter der

Firma Grieaaling u. Schlott bestandenen Fabrik von Blas-

instrumenten jeder Art durch miek, den Unterzeichneten, er-

lsube ich mir, ergebenst au erklären, dasa es anch ferner mein

eifrigste« Bestreben sein wird , den guten Ruf, deasen diese

Fabrik im In- und Aualande eich während ihre« mehr als dreia-

sigjihrigon Bestehens «rfreuta, au erhalten und au befestigen.'

Durch möglichste Herabsetzung der Preise bei unveränderter

TUchtigkeir dea Fabrikate werde ich einem oft geäusserten Ver-
langen au entsprechen suchen , and mit Vertrauen glaube icb

mich daher auch dar fernem geneigte u Berücksichtigung der ho-
hen Miljtair-Behördeu, so wie des Musik liebenden Publikums

ergebenst empfehlen au dürfen.

Barlin, das 16. Juli <835.

B. Schlott,

'ige für die Herren Kirchenmusik-Directoren

im protestantischen Deutschland.

Mit Besiehung auf eine in No. 8 dar Intelligenz - Blätter

aur allg. moa. Zeit, abgedruckte, die Herausgabe meioer kirch-

lichen Compoaitionen betreffende Anaeige empfehle ich

kannt , dass nach einer au Deckung der Koaten ausreichend ge-

fundenen Theil nähme die Lithographirung dar taten aua 10 Bo-
gen bestehenden Nummer (Festcautate aur Himmelfahrt) bereite

begonnen hat und bis Ausgang Septembers beendigt sein wird,

bia wohin auch die Sabacriptioa 4 Bogen a Gr. pr. od. aächa.

noch offen bleiben , sodann aber ein erhöhter Frais « Uogeu

4 Gr. unwiderruflich eintreten aoll, Dieaer traten Nummer
folgt eine Pfiogitcautate. «

Gar«, den ataa Aogoet 18 35.

Lög'l,
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ÜA L. F. F m s inTubiiigcu ,.,,<! ii.u;.-i„j- Ge»aii£-
werk« «rxJmneu und zu habeu

:

XII deutsche Volkslieder mit Meludiecu, ge&m>-
inelt u. für l oder a Siugstimtuen mit Üeglei-

tuug des Pianoforte u. der Guitarre gepelzt voll

Fr. Silcher. ist« Heft. Preis 48 Kr. rlieiu.

oder 12 gGr.
Die hier angaseigte ueue Bearbeitung dieser gemülblicLu-n

Meludieen, nach «reicher dieselben nun von einer weiblichen

oder männlichen Stimme «Hein, und der grössere Theil ilaron

auch astimmig von weibl. oder männl. stimmen zu eiufaclier

Klarier- uud Guitarre- ßagleituug gasungeu werden köllucn,

durfte allen Freunden uud Freundinnen de* Gesanges oine er-

wünschte Gabe aoin. Eine weitere Empfehlung dieser Volka-

lieder halt der Verleger für überflüssig, da aolche in einer

4slimniigen- Ausgabe längst mit allgemeinem Beifall sufgenom-

men und in mehreren ZeiUchriften immer sehr günatig beur-

theilt wordeu aind. — Auf obi^e Lieder aind bei demselben

Verleger feruor erschienen :

Ausländische Volksmelodicen mit deutschem, zum
Theil aus dem Englischen ühertrngrucn TeAt,

gesuramclt und für i oder i Siiigslimmeo mit

Begleitung des Pianoforte und der Guitarre ge-

setzt von Fr. Sili+q. istes Heft. Preis 48 Kr.

oder 13 gGr.
Di« ausgezeichnet gut« Aufnahm«, welche den deutschen

Volksliedern daa Heransgebert fortwährend au Theit wird,

veraulaaat denaelben , neben jünen sugleich eine Sammlung von

auaerlesenen auallndiachen, dem grössten Theil des denl-

Publikums unbekannten , charakteristischen Volksmelo-

'achottis h. irisch, portugiesisih, spanisch, französisch,

itali uiath, ruaaiach, indisch etc. ) mit deu Ischlm Text erachei-

nen su lassen. Im vorliegenden ersten Hefte, daa unter an-

dern mehrere höchst liebliche und ausdrucksvolle Duettino'e

enthalt, ist auch dafür gesorgt worden, daae diese nicht nur

ron einer Sopran- u. Tenorstimaie gesungen werden können.—
In beiden Sammlungen dürfte keine Nummer au finden sein,

welch« ni ht ;
was bei den heut >u Ti„t erscheinenden Lieder-

hv.t ii nur alisuhüufig rermiaat wird; in jeder Beziehung brauch-

bar uud entaprechend wäre. Auch wird die äussere

ala voraügiich und dar Treis als verhiluiiaasMetig

er-.ciieiaeu.

Für Militair -Mutik-Chor e.

Der Untara«iclm«t« läaat ron folgenden Originalparlituren

bmpoaition Abschriften (i Bogen is Cr. Sachs.) t erab-

fulgeu , weun er vor Miaabrauch sicher ist — and ersucht er,
J

slle deafsllsig« Bestallungen dirret und franco an seine Adreaae

i) Di 9—10
»a— i-s

36

5) i I. Pologue (4 Piecen) für Inf.-Musik io—
4) Di vertiaaemeut charmant do. 8 9
i) Allgemeiner Vulksgessng für Minnerchor, Inf -

uud Cnvallerie-Mueik ß g
fi) Marchea characteriatiquea, für groaae Cavallerie-

Muaik 4 g , w
7) Grande muaique turejue f. Inf.-Musik t4— 16
8) Piec* conrersstion do. ^_ g
9) Hui t marchea do. 1 5 ,8

loj Ouatre chansona - guerre pour choeur des Sol-
dat* avee secomp. d« musiej. Inf. ,g— ao

n) Ouvertüre triomphale für Inf.- uud Carallerie-

Musik Kitorn 34 3g
1 y ) Grande marche pompeua für Tnf.-Muaik g— t o
i5) Grande marche patheliuue do. 6 g
14) Ouvertüre parodique do 16— »8
tb) Piec« caracteristique . . . do 10 ta
1 fi) Six marchea originales für Cav.-Musik 8 10

NB. Sollte irgend einer der Herren Verleger obige Ori-
ginal-Partituren ala rechtmässiges Eigenthum au sich su bringen
und herauasugeben wüaachen, ao bin ich bereit, dkaelben in
Pauach und Bogen gegen ein baarea Honorar von ius
Frdrd'or xu überLaasen ; jedoch wuaa ich dann nach ein« i.u-

achrift erhallen, um etwaige Bestellungen aufAbschriften noch
seitig gi-nug rückgängig machen su können.

Berlin, im August i835.

C. F. Müller, Hoiconip. etc.,

No. ai, im Gallen,'

Neue Musikalien,
welche bei

BreitLopf u. Härtel in Leipzig

erschienen siud.

Thlr.Cr.
Dobrzyaiki, J.F., Grsnd Trio p. Pfle, Violon et Vclle.

°> »7 a —
Hers, H., Exercicea es Preludet p. Pfl« daus loua

les tona majeure et mineurs , ,»

Chsulieu, Ch. , Les Plaisira da II Ii »er, 6 Valsea

et 5 Galopps d'une execution brillante «t fa-

cile, Op. iä8 —
Schnnk«, Ch., La pelite Coquette. Rondiaeaa p.

Pft«. Op. i5 — 18— Air anisa« »arid p. Pft«. Op.' 17 «... — 16— Rondeau mignon p. do. - ao — m— Gr. Variation brill. sur I« GcJop de la Teata-

tion p. Plte. Op. aA — ao
Onslow, G., 3eme Sinfonie erränge« p. Pfu aeul

par Mockwits 1 8

Siegel, D., Iutrod. o. Vsrtst. f. Pft« üb. dss Duett

•us Romeo u Julie von Bellini : „ Ach Du
sprichst von PBicht und Ehra«. 6 5 als» Werk. — 1J

Mossrt, W. A., Trio No 6. in B. erränge p. PfU
• 4 sasinap.ClsicW 1 —

Leipzig, hei Breilkvpf und Härtel. Redigirt unter VeranttvortlkMeit der Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 16*" September. 37. 18 3 5.

Einige kleine, historisch-kritische Bedenklichkeiten

über dea berühmten Herrn Kapellmeister,

Cherubin i,

wohnhaft in Pari««
(Fortsetzung u. Betchluta.)

Ich lege einen neuen Bogen an und fahre erge-

bend fort, wie folgt.

Wie getagt: Wir saasen in der Enge — in

der apashaften nämlich, wo es aber diesmal sehr

ernsthaft zuging, wie oben gemeldet Nachdem
der Angegriffene nämlich (Sie werden sich erin-

nern) dem Angreifenden (eigentlich in schlechterm

Deutsch: dem angegriflen-Habenden) ruhig, gesetzt,

doch heitern Mulhs, «ein gehöriges Theil aufge-

packt hatte, ging er ernsthafter zu ernsthaftem Din-

gen über, und «war zum Wasserträger; nämlich

zum Wasserträger des Herrn Cherubini in Paris.

Zweifelsohne ist Ihnen diese unvergleichliche Oper
längst bekannt. Theuerster: wie schön ist sie! wie

unbeschreiblich schön! Ich, sonst ein moderater

Mann und nicht so leicht ausser Fassung zu setzen,

(Sie haben den Beweis in Händen, indem Sie lesen,)

aber ich habe gezittert wie Espenlaub, als der gute,

muntere Kauz von Vater den treulichen Herrn Gra-

fen hinausschaffen wollte, im Fasse nämlich, und

die verwünschten Soldaten das Wasser zapften!

und wie das niedliche TöcKterchen kam und —
leider, leider — ihre Haare vergessen hatte! und
wie der edle Graf im hohlen Baume Stack, und, im
Begriff zu ersticken , ao rührend herausaang — et

caetera! Hernach aber am Ende — theurer Herr
Redacteur: ich übertreibe wahrhaftig nicht — am
Ende, wie Meister-Wasserträger oben auf die Klöp-
pelbrücke gerannt kömmt und vor Mangel an Athem
cum Reden den Freybrief hoch in die Lud hält—
noch einmal: ich übertreibe nicht im Geringsten—

:

da haben wir gejubelt, Alle mit einander, als brächte

er uns den grossen Bogen und es wäre ein Frey-
brief von allen herrschaftlichen und ständischen Ab-

97. Jahrgang.

gaben. — Genug davon! Nun können Sie «ich

aber denken, wie gross jetzt unsere Erwartung war,

wenn auch nicht vom Wasserträger. Mit diesem

hatten sie nämlich vor dem Jahre die Bühne er-

öffnet. Nun hat aber besagter Her; Kapellmeister

auch noch andere Opern geschrieben, die Sie frey-

lich besser kennen werden, als wir, da wir bis dato

noch keine weiter gehört haben.*) Aber nur Ge-
duld : es kömmt! Weil nämlich der Wasserträger

bey uns ao unerhörtes Glück gemacht hatte, ao wol-
len aie diesmal (das heisst: Sonntag, den ^tenJunii

i835) die Bühne wieder mit einer Oper desaelbi-

gen Meisters eröffnen. Und damit wir uns schon

im voraus darauf freuen könnten, (die guten Men-
schen!) und auch ästhetisch uns gleichsam präpa-
riren möchten: so halten sie schon vor vierzehn

Tagen das Gedicht der Oper hergeschickt. (Sie

nennen's kurzweg: „das Buch." Auch gut!) Sie

heiast aber, diese Oper': J.odoiska, von der Haupt-
person, welche wieder ein hart bedrängtes, 1 iebr un-

würdiges Frauenzimmer iat. Diese Lodoiska lieasen

wir nun unter unaern Kennern und Liebhabern umher-
laufen; nämlich daa Gedicht! So war sie auch einem
Widersacher (Sie erinnern sich!) unter die Hände
gerathen

;
wie Ihnen das Weitere zu seiner Zeit nicht

verschwiegen bleiben soll. Jetzt nur erat Folgendes

!

Mit dem Präpariren geht'a nun hier, wie'a geht

;

beaondera in jtestfieticis! Es wird an grössern Or-
ten auch nicht weither damit aeyn, furcht* ich.

Darum ergriff* nun jener Redner ... odwr erlauben

Sie mir lieber aus der Peraon zu fallen, da jene

zimperliche Manier hier meinen Styl genirt! Also

•) Ein Freund wollte au* den Zeitungen wüten, e* hätte

auch der grosae, aogar dai Gegeutheil leistende Künatler,

komi»che Opern — »age: komisch* — componirt: eine

kleine ehedem, genannt „der portugüiiche Gatthol",
und erat kurzlich, ohngeachtet er nicht mehr jung tej n

kann, eine groate, genannt „Papa-Ali". Ich weiaa aber

nicht, ob's wahr iat, und kann dafür nicht hatten.
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schlechtweg: Darum ergriff ich die gute Gelegen-

heit und fing an meine Zuhörer behutsam und auf

indirectem Wege selber einigermaßen zu präpari-

ren. Aber, denken Sie! kaum habe ich mich in

die Hauptsache, gleichsam auf geschweiften Pfaden

hineingewunden, so dass man anfängt zu ahnen,

wovon ich rede: so ... Doch ich muss ja zuvor

Ihnen kürzlichst wenigstens Folgendes melden, was

Sie zu wissen sonst ganz ausser Stande sind!

Wir besitzen hier einen gewissen Mann — und

zwar auch in der Harmonie, und mithin auch iu

jener Enge; denn er ist ein sehr angesehener Mann,
überdies von hohem Binfluss — sagt man, (doch

wohl nur von ehedem!) und von vielem Geist —
sagt man auch; übrigens ein, Alters halben abge-

setzter Kammerdieuer Sr. Durchlaucht: ein refor-

mirter Kammerdiener, nennt er sich, nicht der Re-
ligion nach, sondern blos, weil er französischer Na-
tion ist. Der Mann lebt jetzt hier schon seit etwa

vierzehn Jahren unter uns von seiner Pension, und

privatisirt — wie er sich ausdrückt, ohne damit,

so viel ich weiss, viel Besonderes sagen zu wollen.

Er schreibt sich: Msr. le Filau.*) Sc. Durchlaucht

in jungen Jahren haben ihn in Paris aufgelesen,

allwo er als Vater einer der allerschönsten Cho-
ristinnen des grossen Ballets (er selbst erzählt das

nur allzuoft!) gleichfalls privatisirt, und unserra gnä-

digsten Herrn dort, so wie hernach auf andern gros-

sen Reisen, erspt iessliche Dienste geleistet haben will.

Ich meines Theils zweiüe nicht daran ; denn er ist

eiu guter Manu— soweit; höflich, auch g^gen tin-

ser Eilieu, sehr gesprächig gegen Jedermann, j<Jzt

auch in seiner deutschen, nur etwas confusen Sprache.

Vorzüglich aber ist er ein sehr feiner und kluger

Mann, besonders (darf ich mich so ausdrücken) eine

wohlgeübte Spürnase, die immer schon von weitem

riecht, wo ein Braten im Qtiappcrn liegt. Die letzte

Reise nun, die er mit seinem hohen Gebieter, und

kurz vor seiner Reformation, gemacht haben will,

ist nach Wien geweseu, allwo sie Beyde lange ver-

weilt seyu sollen, weil es ihnen daselbst gar zu gut

gefallen hat. Selbiger Hr. Filau uun — so nenne

ich ihn,* denn ich bin ein ehrlicher Deutscher, und

denke bey Monsieur allemal an einen Jungen; sel-

biger Hr. Filau, sag' ich, war der Erste, der mich

in meiner Rede unterbrach. Es war aber nicht

•) An den Stlzer.
Filau" «rhieibe ich: nicht etwa Filou ! Ich bitte, hier

!imu su «eisen, uud warne! ich «in
, warum!

von Erheblichkeit, störte mich nicht und wurde von
mir auch gleich in aller Freundlichkeit nach beyden
Seiten abgemacht. Er wollte nämlich, und mehr-
mals, nicht nur die Oper Lodoiska des berühmten
Cherubim*, sondern auch ihn selbst, (?) damals in

Wien gesehen haben. Letzteres sogar gab ich vor-

läuGg tu, obgleich Paris und Wien ziemlich weit

vor einander liegen; denn was kam am Ende für

die Sac/ie hierauf an? Nun fuhr der Hr. Filau aber

fort: Unser Buch und folglich unsre zu hoffende Lo-
doiska könne nicht die ächte seyn; denn in diese

gehöre — wie er mit leiblichen Augen gesehen—
ein Korb, ein grosser, ordinairer Korb, worin von
Zeit zu Zeit, und gar öfters, bald Essen und Trin-

ken, bald Menschen(l) herauf- oder heruntergezogen

würden : in untrer Lodoiska aber stehe gar kein

Korb, nicht einmal ein kleiner. Ich blieb gelassen

und gänzlich ungestört; und frage Sic, Werthester,

hier wiederum: Was ist am Ende an einem Korbe

mehr oder weniger gelegen, vollends in einer Oper?
Dies gerade ihm zu aageu, hielt ich für nicht recht

schicklich : und darum nahm ich eine Wendung und

sagte: Wir können Beyde Recht haben. Vielleicht

hat der Meister seine Lodoiska später umgearbei-

tet, und dabey den Korb herausgeschnitten : dei Ue-
bersetzer aber nur die zweyte Recension zur Hand
gehabt. Wohl wahr, raeynte er. Und, wenn Sie

erlauben, versetzte ich, so scheint mir auch solch

ein auf- uud uiedeisleigeuder K«i b in einer so ernst-

haften Oper nicht recht an seinem Platze gewesen

zu seyn. Auch wahr, sagte er; mir aber hat er

doch vielen Spass gemacht. Das ist leicht möglich,

Lcachloss ich; und da wir so Beyde zufrieden wa-
ren, griff ich den Faden meiner ästhetisch präpa-

rirenden Rede wieder auf.

Ich wollte doch nun endlich über dergleichen

Gemeinheiten hinaus und höher hinauf. Also: dran!

Mein Plan war: erstens, im Exordio, möglichst zu

spannen durch das Unerwartetste und Verwegenste.

Sie werden hoffentlich meiner Idee Beydes zuspre-

chen, wenn Sie sie nur erst wissen. Sie lief dar-

auf hinaus: Die Musik des „Wasserträgers" war—
so und so. Hier folgte eine etwas ausführliche Schil-

derung derselben, mit Analyse der Hauplscenen des

Werks, die so durchdacht und auch so fein atyli-

sirt war, dass kein Mensch sie mir zugetrauet hätte,

uud ich mir selbst am Allerwenigsten. Sie war aber

auch nicht von mir: sondern die Sache war so. Vor

ohngefähr vier- oder fünf uud zwanzig Jahren halten

wir noch den vorigen Besitzer hiesiger Leihbjblio-
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thek: einen sehr versündigen Mann, der auf gute

Lectüre hielt, weil er gar nicht ohne Bildung und

sogar nahe daran gewesen war, in seiner Jugend

Theologie sludiren zu wollen. Noch mehr: weil

er zugleich sich einen Kunstfreund nannte, so liess

er geradezu von den Herren Breitkopf und Härtel

in Leipzig sich (das heisst: seiner Lese-Anstalt) die

musikalische Zeitung stückweise kommen und gab

sie zu lesen um ein Billiges. Der jetzige ist auch

ein guter Mann, aber solche Talente und Einsich-

ten besitzt er nicht ; wie viel weniger solche Kunsl-

liebschaft. Und weil man jetzt gute, schön gedruckte,

sogar mit vielen Bilderclicn gezierte Zeitblätter, das

eine für einen Pfennig das Stück, das zweyle gar

für einen Heller habet; kann : so ist er freylieb

kein Narr, und lasat diese kommen, die mus. Zeit,

aber bleibt weg. Nun war zu schon benannter Zeit

der „Wasserträger" in Leipzig neu auf die Bühne
gekommen und der Hr. Redact. gab — zwar na-

menlos, aber, wer's verstand, errielh ihn unschwer:

er gab, sag' ich, damals (jetzt sagt man mir, thut

er's nur allzusellen, ja fast gar nicht mehr!) aus-

führliche Berichte von dem, was in der Leipziger

musikalischen Well wahrhaft Bedeutendes und Treff-

lichBl vorging, besonders wenn »*o zugleich noch

neu war. Alles das fand nun aucli stall— damals

nämlich, beym Wasserträger. Da fand sieh erst

die „Schilderung des Ganzen" bey der Theater-

Vorstellung, (der Ungenannte, doch Wohlbekannte
nennt es: Charakter und Styl der Musik; meines

Erachtcus, gar nicht übel !) hernach fand sich, kaum
ein Vierteljahrchen spater, als ein vollständiger Kla-

vierauszug in Leipzig erschienen, gleichsam als Port-

setzung von jener Schilderung des Ganze 1 die „jtfUl-

lyse der ffaupt-scenen" im Einzelnen. Nun, Geehr-

tester, dies Beydes war es ja, was ich mir damals

abgeschrieben hatte und nun, ein wenig nach mei-

ner Art zugeschnitzt, meinem aufhorchenden Publi-

kum darreichte ! *) Da werden Sie nuu ohne meine

*) Auch hier : Ehrlich Vt ^'hrt am längsten ! Mein Zweck, für

die Hauptsache im Exordio zu spannen , verlangte, dass

ich den eigentlichen Hrn. Verf. nicht nannte : aber mich

aelbat alt Verf. oder auc h nur Bearbeiter nannte ich wahr-
lich auch nicht, Ith nannte, wie in dietem Briefe, gar

Niemand. Jetzt ist dieser Zweck erreicht: nun gestehe

ich ehrlich und erkenntlich, woher ich meine Weisheit

halte, und möchte selbigem Hrn. Verf. nur wünschen,

das« Andere, die ebenfalls ihn abgeachrieben und etwa

nach ihrer Art ein wenig bearbeitet haben, ei auch &o

ehrlich (wo nicht auch so erkenntlich) gestünden! Dai

muis ich aber «ehr bezweifeln. Denn achon damals, als

Versicherung abnehmen, ob ich meine Absicht er-

reichte, oder nicht. — Nun war's Zeit, weiter in

die Tiefe hinunter zu steigen; und ich that'a.

Männern, wie Sie und Ihre Leser, brauche ich

ineinen Ideengang blos im Grundriss anzudeuten, um
raeiuem Princip möglichster Kürze vollends treu zu

bleiben. Also: ich hatte gesagt: ao und so war
der lf'aaserU äger , vornehmlich in seiner Musik:

wie *ird nun die Lodoiska in der ihrigen seyn?

Die Frage iraponirte: ich merkte ea an der gänz-

I liehen StiUe rund um mich her, und hielt — das«

i

ich'« gestehe: nicht ohne Vergnügen, ja vielleicht

I lächelnd — ein wenig innen. Sie Alle wissen'«

I nicht! fuhr ich fort. (Pause: Dito!) „Nun: ich weiss

i es auch nicht." (Man lachte: da* wollte ich eben !)

j

Aber, versetzte ich : was schadet das ? Braucht man

j

denn immer von einer Sache Etwas tu wissen, um
|
Vieles und auch vernünftig über sie zu sprechen t

(Man lachte noch mehr: das wollte ich wieder; denn

ich wusste ja vorher, dass sie mich nicht verstehen

;
würden! Einige junge Herren schrieen sogar : Bravo!

I

Das hättet) sie können bleiben lassen. Ich stand aber

;
ganz gelassen und ernsthaft da. Und so fuhr ich

auch fort, als sich der Lärm gelegt hatte.) Man
nehme, sagte ich, z. B. hier unser Beyspiel; man
nehme eine Txidoiska zur Hand, ohne dass man sie

kennt— gleichsam im Dunkeln! Man weiss nichts

von ihr — wie wir Alle wirklich von ihrer Musik

nichts wissen, sondern nur aus dem Buche, dass sie

ich die musikalische Zeitung noch iu ltacn bekam, ha»

perle e» damit, und aogar (verzeihen Sie!) in diraer sel-

ber. (Wie es jeUt damit dort steht : d»s weiss ich nicht,

aus angeführtem Grunde.) Aber in den Schriften . ganz

oder sum Theil über Musik, die später heratisgekon.nen

und »on mir zum Durchlesen su erlangen geweaeu sind,

auch wenn die Herren Verff. in denuelbigen Falle aich

zeigen, wie ich aelbat vorbemelJetermasien : da atrht

entweder gar nicht erwähnt, dasa jemals ein Mann seine»

Namens auf Erden gewebelt hat — was noch drum seyn

mochte; oder er wird augerührt, aber bey etwa* ganz

Unbeträchtlichem, .md bejm Beträchtlichen, daa man
geschrieben oder bearbeitet , ganz und gar nicht. Und

das, ich mutz bekennen, verdrieatt mich von den Herren

Autoren. Denn die Ersten — man aieht ea ja, haben

ihn vergessen und aich nur seine Sachen gemerkt : gut

'

Ofjtr doch paa.abel! aber dieZweytm haben sich doch

seiner ganz offenbar erinnert, da sie ihn mit Namen an-

geführt: nur aber bloa — wo und wie ich achon gesrgt

habe! Was soll man da Terrouthen? Ich rueineaTheils gar

nichts ; denn ich möchte auch nicht einem einzigen Men-

schen Unrecht thon, auch nicht durch blosse Vermuthung.

Denke also jeder etwanige Leaer davon, wie er will: eher

su fragen muu doch Jedermann erlaubt zeyn— selbst mir

!
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eine Dame gewisser Art, gewissen Standes, in ge-

wissen bedenklichen Umständen ist. Jetzt frage ich

:

Wenn nun dem so ist, wie dem ist: hat darum,

was von ihr, der Musik, su sagen seyn möchte, ein

Ende, ehe es angefangen worden? Wenn man will:

Ja! aber wenn man nicht will: Nein! Und, meine

Herren, ich will nicht — wenn Sie erlauben! (Hier

applandirte fast Alles, selbst ältliche Leute thaten es.

Ich hatte das aber auch — vielleicht sehen Sie's

selbst meinen Worten an — mit Mulh und Feuer

und bester Laune herausgestossen. Ich war ja mei-

ner Sache gewiss! Hören Sie nur weiter.), Wir Alle

köunen ja vermuthen, fuhr ich fort; ernsthaft kön-

nen wir vermuthen, wie unsre werthe Unbekannte

beschaffen seyn möge; und haben wir etwas Be-

stimmtes herausvermuthet, so können wir auch —
freylich mit der gehörigen Behutsamkeit, die sich

in solchen Fällen überall geziemt — dies Vermu-
thete prüfen, ob's so recht seyn dürfte, oder nicht.

Und dazu bin ich so eben geneigt, Ihnen, nach Kräf-

ten, mit Rath unter die Arme su greifen. — Doch
ich führe meinen Grundriss für einen solchen zu

viel aus; was nicht nölhig ist, wie schon gesagt.

Kurz und (hoffentlich) gut: Ich argumentirte aus dem
Gedicht und aus dem //''asserträger heraus, so gut

ich konnte, wie unsre Lodoiska in ihrer Musik —
und zwar, wie es dort hiess, „nach ihrem Charak-
ter und Styl"— beschaffen seyn könnte; wie man
über ihre Beschaffenheit zu vermuthen befugt sey;

wie das eben eine nicht unebene Art, sich su „prä-

pariren", abgeben wurde u. dgl. m. Alle schienen

zufrieden und waren mäuschenstill; selbst unsre vor-

laute Jugend. Da wuchs mir der Kamm immer
höher, und mit der steigenden Begeisterung stieg

mir auch die Kraft, fein bey der Stange zu bleiben.

(Gebt es mir doch, fühl' ich, selbst alleweile fast

so, indem ich nur davon schreibe! Meynen Sie

nicht, mein Herr Redacteur?) Meine Stange (so

zu sageu) war aber folgende, und, so viel ich weiss,

auch nicht gerade eine alltagliche: Ich versuchte,

Alles, was ich su sagen vorhatte, an die Frage su
knüpfen : Mag wohl von Herrn s. t . Cherubini die

Lodoiska oder der Wasserträger friUier componirt

worden seyn? und hat man mithin — so weit näm-
lich die Gedichte, die zwar im Inhalt (wiewohl nicht

gänzlich) verschieden, doch in der Gattung einan-

der ähnlich sind, et erlauben und dem Meister er-

laubt haben — hat man, sag' ich, insofern die Lo-
doiska gewissermassen als Vorbild des Wasserträ-

gers su betrachten; oder ist es umgekehrt?— Sie

bemerken ohne mich, trefflicher Kunstrichter, das«

(um im Bilde fortzufahren) diese meine „Stange"

nicht nur, wie gesagt, eine (sollt' ich meynen)
„nicht gerade gewöhnliche" war, sondern dass sich

auch an sie, ausser dem Ross, (oder was sonst für

ein Thier) noch manches Gute und „Präparirende1*

anknüpfen liess. Das that ich nun, erstens, wie ge-

sagt, im Gänsen, dann auch im Einzelnen — wo
ich aber freylich nur Weniges darbieten konnte,

weil nur Weniges, nämlich bis jetzt und bey uns,

annoch vorhanden war. Nämlich Folgendes war
vorhanden; was ich sogleich, aus oft angeführtem

Frincip, verbundeu mit meinen Ideen dabey, Fol-
gerungen daraus, Urtheilen darüber, und Anwen-
dungen davon, hier anführen will. Nämlich das!

Die allerhöchste Theater-Intendanz .(oder Regie)

hatte die Güte gehabt, dem Gedichte zwey nicht all-

zulange Gesangstücke in Partitur, wie su einstweili-

gem Im bis* vor dem grossen Gastmahl, beysupacken.

Es waren: ein gewaltiges, (so su sagen) furioses

Quartett mit Chor su einer Ausforderuhg auf Leben
und Tod zwischen swey Helden des Stücks, im er-

sten Act — wie das Buch nachwies; und ein über-

aus schönes, gans melodisch und zart ausgeführtes,

fünf-slimmiges Trinklied, aus dem Finale des swey-
ten Acts. Ehe ich nun aus diesen beyden einsei-

nen Stücken — nämlich: neben und nach jenem

Festerstehenden über das Ganze, so wie auch im-

merdar als blos „vermulhlich** und hypothetice ar-

gumentirte, schallte ich kürzlich einen Einwand, den

man mir hatte machen können, aus dem Wege —
den nichtigen Einwand , dass bey uns , oder auch

auswärts, vielleicht im ganzen Deutschland, der

Wasserträger aufderBühue früher erschienen sey,

als Lodoiska, oder auch umgekehrt — wenn dies

nämlich da oder dort der Fall gewesen seyn sollte

;

den nichtigen Einwand, als müsse Er, der Wasser-
träger, eher, oder als müsse Sie, die Lodoiska, dar-

um früher componirt seyn — von welchem Bey-

dem überdies das Erste das Zweyte und das Zwey te

das Erste aufheben und gleichsam vernichten würde,

so dass gar nichts übrig bliebe von ,, früher'' oder

„später", sondern Wasserträger und Lodoiska gar

nicht componirt wären und. folglich gar nicht ex'i-

stirten — was mir doch, setzte ich etwas spits hin-

zu, selbst in dieser Zeit dea Widersprechen« und

der Widersprüche gar su widersprechend erschei-

nen wolle. Doch verzeihen Sie : ich wnsste vor Ei-

fer (so ist es, wenn man zu warm und heftig wird!)

I

t>fy „spitx^ wirklich nicht mehr recht, was ich ei-
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gentlich halte sagen wollen, und xnusste zuvor den

vorhergegangenen Sali wieder durchlesen; wo sichs

denn zeigte, ich hatte blos beibringen wollen, dass

und wie ich jenen nichtigen Einfall schnell bei Seite

geschafft hätte. Nun aber fing ich an schnell zu

folgern, wiewohl immer nur hypothetice und nur

aus jenen zwey trefflichen Stücken, weil sonst nichts

dawar — den Ideen nach-, und auch dies« im blos-

sen Grundriss — folgendermassen.

Jenes erste gewaltige, schon am Fianoforte ge-

sungen ungemein effectvolle Gesangstück, das, wenn
nun erst Alles mitgeigt und mitbläst, von noch viel

gewalligerer Wirkung seyn muss: also bemerkte ich

nämlich — und ich bitte Sie, den Kenner und Gön-
ner, die Partitur (etwa von Ihrem Herrn Theater-

Director N. N.) vor Augen zu nehmen, um zu hö-

ren, was ich ! Ob Sie dann auch so, wie ich, dar-

aus arguraentiren werden : nun, das werden wir Alle

erfahren, hoff* ich. Ich argumentirte daraus also...

Allein: dass ich die Hauptsache erst meines

Bemerkens nicht vergesse, wie (o des unseeligen Ei-

ferns!) bey einem Haare geschehen wäre! Haupt-

sache war sie, nicht nur im Bemerken, sondern

auch in der Rede; folglich, den alltäglichsten Re-
geln gesunder Rhetorik gemäss, in ihr auch da«

Hervorleuchtendste. Dies nämlich ! Bey aller Frey-

heit des Gesanges dieses Stücks — Musik desselben,

wie die Worte — als zweyer auf Mord und Todt-

schlag gegeneinander erhitzten Parteyen, gerade als

es losgehen soll und sie die Schwerter schon blank

hausen haben : bey aller Freyheit des Gesanges die-

ser Worte, sag' ich, ist dennoch die Inslrumental-

partie vom Anfang bis zu Ende thematisch, im
Quartett sogar sehr kunstreich -thematisch ausge-

führt, und (ich bitte darauf besonder« zu merken!)

dabey dennoch so (scheinbar) natürlich und leicht

hinfliessend, wie nur irgend möglich. Hier, Theuer-
ster, sprang meine eigentliche Argumentation blü-

hend heraus und ich rief sie aus so laut und mit
einer Freudigkeit, als — warum aoüf ichs leug-

nen?— als da mir meine gute Frau mein sieben-

des Kind in meinem Alter unvermuthet nachgebo-

ren hatte. So — rief ich — gerade so, die grösste

Freyheit und die strengste Gebundenheit in Eins
verschmolzen, und Alles doch deutlich, sogleich zu
verstehen, sogar natürlich hinfliessend und leicht

auszuführen — Allel in Eins, Eins in Allem: so

schreibt kein Mensch auf Erden in — der Jugend!
So schreibt nur ein vielgeübter, langbewährter, mit-

hin ein — nicht nothwendig, ja eben hier wegen

des grossen Feuers nicht wahrscheinlich, alter, aber

doch ein, über die gewöhnliche Mitte des Menschen-

leben« einen starken Schritt hinübergelangter Künst-

ler, Mithin : der fVatterträger früher : die Lo-
doitha spater!— Hier brach ein, wie mir schien,

allgemeines Applaudissement sehr laut hervor, und

Einige der jungen Herrn riefen sogar wieder: Bravo!

was ich eben da, (sozusagen) auf dem obersten Punkt

einer der Doppelspitzen de« Thurms meiner Folge-

rungen, ihnen unmöglich verdenken konnte; wes-

halb ich auch hier nicht, wie vorhin, hinzusetzen

kann: Sie hätten es bleiben lassen können.

Nun war ich meiner Sache gewiss ; und darum
begab ich mich auf die zweyte jener Spitzen auch

nicht behutsam und allmählig hinüber, sondern ich

schwang mich gleichsam mit Einem kräftigen Satze

hin , mich dort , obschon nur wenige Minuten, auf

ihrer Schärfe fest niederlassend. Gewissermassen

ist es nun eben so, sagt' ich, mit jenem zweyten

Gesangslück: nur weit anders. Wie billig. Hier

schlägt man sich nicht: hier trinkt man. Hies« et

dort: „Nur zu!" so heisst es hier: „Stosst an!"

dort: „Das geht aufTod und Leben!" hier: „Leert,

Freunde, diesen Becher!" Ein Blinder sieht, dass

das ganz anders klingen musste; und ein Tauber

hört, dass es ganz ander« klingt. Aber wie anders

:

das ist der Punkt! Köstlich und meisterhaft, wie

dort: aber —- man «ehe und höre, und wenn nur

halb: so findet man, Alles ist und bleibt anmuthig

iiiessend und gefällig: dennoch aber ist und bleibt

zugleich Alles, nicht nur wahrhaft kunstreich, son-

dern — ich bitte Sie — ächt-co/zo/wacA/ Nun ar-

gumentum ich gerade wie vorhin und eben «o ai-

cher: Ein junger Mehner, wenn er auch wirklich

überhaupt ao schreiben könnte — was doch in Zwei-
fel zu ziehen seyn dürfte— würde es doch nim-
mermehr thun bey einem — Trinklied«! Wie da

die liebe Jugend es macht, und zwar im Trinken,

im Componiren und im Singen : da«, Freunde, wis-

sen wir Alle aus eigener Erfahrung. Genug: to

macht's die Jugend, so macht's mithin ein jugend-

licher Meister nimmermehr. Und wenn kein jugend-

licher : ein älterer ! mithin auch aus diesem Grunde

:

derfVatterträgerfrüher alt LodoitkaJ— Von neuem
lauter und, wie mir'« schien, allgemeiner Bey fall.

Allein, denken Sie! der Schein betrugt. In Letz-

term hatte ich mich wirklich geirrt. Einer wenig-

stens hatte nicht geklatscht. Wollte und könnte ich

Witz reitaen, so spräche ich : Er wolltejetei ertt—
klatschen! {ScUicet: Doppel-Sinn!) Nämlich so.
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Mein jugendlicher Herr Antagonist (Sie erin-

nern aichi) trat auf and begann — auch dem Tod-
feinde Gerechtigkeit!— mit Anatand, freundlichem

Sprachton und bescheidenen, selbst wie etwas-schüch-

ternen Blicken — möge diese radicale Reform nun

durch die Kraft der Wahrheit aas meinem schwa-

chen Munde oder durch verborgene Beschämung über

seine vorige Unziemlichkeit zu Stande gekommen
seyn: kurz, er trat auf und sprach in angezogener,

lobenswürdiger Weise ohngefähr folgende Worte:

Geehrter Herr and anerkannt-gelehrter Kunst-

freund ! (Das war seio Ausdruck, und mag ich da'

bey wohl stark erröthet seyn.) Sie sehen uns Alle

nicht nur vollkommen befriedigt, sondern auch, wie

selten, begeistert— zuerst von dem, was Sie, gleich-

sam Ihre Hauptansicht einleitend, aber doch zugleich

für sich selbstständig und lehrreich über den herr-

lichen fVauerträger, theils das Ganze schildernd

und darstellend, theils die Hauptmomente im Ein-

zelnen analysirend, ausgesprochen haben ; und, so viel

ich irgend bemerken können, ist auch kein Einziger

unter uns, der nicht dies Alles, überfuhrt von seiner

Einsicht und seinem Gefühl, unterschreiben müsste

|

am wenigsten aber wäre ich so ein Einziger...

Theurer Hr. Redact.! Nicht ohne Ursache habe

ich diese, wie mich dünkt, schönen und ehrenden

Worte in Kxtento angeführt; denn ich wälze sie,

Wie gesagt, auf jenen „Ungenannten, doch Wohl-
bekannten" in Ihrer Zeitung dankbarlich zurück, und

er möge sie gemessen, gesund und vergnügt! Das
Uebrige aber, von der Rede nämlich, was mich
selbst angeht, ziehe ich blos au«, wegen nölhjger

Kürze und sonatiger, gewiss nicht anmassender Be-

schaffenheit meiner Natur. Darum nur so, wie folgt,

doch möglichst aus dem Munde des Redners —
Auch was Sie (fuhr dieser fort) von den zwey

einzigen, uns bis jetzt bekannten Gesängen aus der

Lodoiska — erstens bemerkt haben, unterzeichnen

wir gewiss Alle; und auch was Sie daraus — zwey-
tens argumenliren, hat seine Tiefe und grosse Con-
lequenz: nur aber — (denken Sie, mein Herr Re-
dact.!) nur aber will mir scheinen, als ob daraus,

und höchstnatürlich, gerade das Gegentheil flösse

und leichtlich zu beweisen wäre —
Irren Sie nicht über mich ! verkennen Sie mich

nicht! glauben Sie nicht, dass diese Worte Loy sol-

chem Ton mich hätten anstechen oder gar verdriiss-

lich machen können. Wahrheit, Wahrheit, aber be-

scheidene Wahrheit ist (so zu sagen) mein Idol;

vermelde sie Hans oder Kunz, spreche sie Ja oder

Nein: wenn sie nur wahr ist, nämlich dem, der
sie sagt, besonders wenn er bescheiden sie aus-
spricht. Und damit gut! Aber das moss ich doch
gestehen, denn auch dies ist Wahrheit: Die Sache,

diese vor Allen ausgesprochene Sache— diese machte,
dass ich ein Weilchen dastand, stumm wie ein [Fisch,

und starr als wir* ich vom Himmel gefallen; auch
haben Freunde hernach mich versichert, ich halle

ausgesehen — im Gericht nämlich— wie die Wand
der Enge, die frischaufgetünchte. (Siehe oben, die

Einleitung.) Hören Sie sie nur erst, diese Sache!
Er sagte — zusammengezogen nämlich:

Schon dass der landesväterliche Herr Kapell-
meister ausdrücklich geschrieben, unser Hr. Stadt-

rousikus möchte mit allen seinen Leuten sich für
noch mehr Proben auf die Lodoiaka, als auf den
Wasserträger, einrichten, indem sie für das Orche-
ster viel schwieriger auszuführen sey: schon dies

(sagte er) deutet auf einen jugendlichen Verfasser.

Ein solcher versteht gewöhnlich die Instrumente noch
nicht vollkommen ; darum muthet er oft ihnen zu,

was eigentlich nicht in ihrer Natur und Eigentüm-
lichkeit liegt, auch wohl dem gewohnten und re-

gelmässigen Gebrauche derselben zuwiderläuft; ein

solcher jugendliche Verfasser kann auch gewöhn-
lich des künstlich Gearbeiteten in der Composition

nicht genug haben. Das Alles wird erst anders und
besser mit den Jahren und bey grösserer Geübtheit

im Schreiben. „Mit den Jahren": folglich in spä-

tem Jahren; folglich hier in spätem Jahren, als

worin unsre Lodoiska componirt ist; folglich der

Wasserträger später als sie!

Beym Himmel! das Ding liess sich hören;

und darum — wie ich nun bin, und nachdem ich

mich nur erst wieder zusammengerafft hatte —
musste ich auch laut gestehen, dass es sich hören

lasse: wollte aber Etwas dagegen anführen von
der Verschiedenheit der beyden Gedichte, nach

welchen sich ja doch solch ein Meisler auch in

der Schreibart seiner Musik vorzüglich richte: doch

da unterbrach der junge Mann mich, und, ich muss

es ihm nachrühmen, mit derselben Ruhe und Be-

scheidenheit, indem er sagte:

Geehrter Herr, belieben Sie mich erst aus zu-

hören ! Bisher habe ich nur vom Allgemeinen bey-

derOpern gesprochen — gerade wie Sie vorhin auch

gethan: aber, Ihr musterhaftes, strenges Verfahren

in Anspruchslosigkeit femer nachahmend, muss ich

nun auch aufs Besondere , nämlich auf jene zwey
trefflichen Gesangstücke der Lodoiska kommen.—
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Dagegen war nichts eimuwenden ; nnd ich ging

so weit, ihn zu bitten, er möchte fortfahren. Die

Sensation war allgemein und eine erwartungsvolle

Mäuschenstille umgab uns beyde Redner. Da fuhr

er (ich dränge zusammen) also furt:
* In jenem grossen Ensemble und Chor für Män-

nerstimmen finde ich alles das, was Sie gefunden

haben; und ich brauche kaum nochmals daran zu

erinnern, dass es, von meinem Standpunkte ange-

sehen , eben so sehr für meine Meyuung beweiset,

als jenes Allgemeine ober das Ganze: (betrachten

Sie, Theurer!) allein das darf ich zu erwähnen
nicht vergessen : (und hier erhob er den Ton fast

so siegreich, als ich vorhin ; und — was wahr ist,

muss ich sagen — er that's mit schönerer Ruhe und

fortwährender Bescheidenheit in den Blicken— (der

junge Mensch hat hübsche Augen: ich kann mich
deren nicht im Geringsten rühmen ; was auch wohl
Etwas ist — für die Wirkung nämlich!) Das,
sagte er, darf ich nicht vergessen: Ich habe in je-

nem Stücke noch eine Stelle gefunden— eine Stelle,

die der Componist aufs Aeusserste hervorgehoben
hat, die auch wir Alle, die wir dies Ensemble ge-

sungen, aufs Aeusserste hervor zu heben uns nicht

haben enthalten können. (Der junge Mann ist un-
ser bester Tenorist: ich bin gar keiner. Ja ehe-

dem! aber es ist lange her. Und das ist wohl
wieder Etwas — für die Wirkung nämlich !) Es
ist das eine Stelle, versetzte er, die Sie übersehen
zu haben scheinen, und die doch meine Ansicht
über „früher*4 oder „später** nicht nur . mächtig
unterstützt, sondern, wenn ich auch gar keine an-
dern Beweise für diese meine Ansicht halte, ganz
allein (wahrhaftig er sagte: „Ganz allein" — wie
es hier geschrieben steht!) „ganz allein44 sie be-
gründen, befestigen, emporhalten würde. („Em-
por!14

) Sie finden dieselbe gegen das Ende des Stücks,

da, wo die höchste Steigerung des Affects ist und
die Schlägerey eben losgehen soll. . Ich bitte Sie,

sagte er: ich bitte Sie— was ist das für eine greuel-

volle, Herzen und Ohren zerreissende Harmonie,
lang, fest, fortissimo fortgehallen : F dur von allen

Sängern, auch dem Chore, und Grs dur von allen

Instrumenten! Hier könnte ich schon fragen: Wel-
cher ächte Meister kreischt so teufelmässig, (Siese-

hen : hier wurde auch Er heftig ; wie ich ihm um
so weniger verdenken kann, da ichs selbst vorbin
und wohl noch ein wenig mehr geworden war—

)

und so ganz regellos, ausser ein sehr jugendlicher

Brausekopf? Ich könnte so fragen, uud ich frage

auch so: aber da« ist noch Kleinigkeit und Spass

(Hier erschreck ich im Ernste!) gegen das, was
ich weiter bemerken muss; und Sie könnten mir
auch hier mit Grund einwerfen: Die Oper ist für

Frankreich geschrieben und zunächst ffür Pari»!

was aber Franzosen reizen und ihnen Wohlgefallen

soll, das muss — in Musik oder worin es sey —
(So keck und verwegen! und gegen unser Aller

Muster der guten Sitten und des reinsten, feinsten

Geschmacks in allem Möglichen, schon seit König
Ludwig XI Vi!!) — es muss, sagte er— „in Mu-
sik oder worin es sey44 — ihnen erst die Sinne

betäuben und die abgestumpften Herzen zu zerflei-

schen drohen. (Wahrhaftig: „abgestumpfte Her-
zen44 und: „zerfleischen! 44 Ich wurde dergleichen

auszustoßen niemals wagen.) Und wenn Sie mir
dies einwürfen: so halten Sie Recht, setzte er hin-

zu. Aber, wie gesagt, das ist noch Kleinigkeit:

hingegen, aus diesem Kreisch der toll gewordenen
Instrumente so ohne alle Vorbereitung, Auflösung,

Vermittlung, so ohne irgend Etwas, zurückplum-
pen in das nackte F dur — Er, ein Meister, dem
alle, auch die feinsten Regeln der Kunst höchstbe-

kannt, dem jede gehörige, die Grundsätze nirgends

verletzende Handhabung der Mittel der Harmonie
geläufig ist: Er, Er, Cherubini, sollte das, sollte es

so geschrieben haben? Nun und nimmermehr, aus-

ser — in jungen, in beträchtlich jungen Jahren, und

in weit frühern, als denen, worin er den Wasser-

träger schrieb. Und so rufe ich gleich Ihnen mu-
•thig aus — nur umgekehrt: Lodoiska früher, der

Wasserträger später!

Der kühne Recke, wie er nun einmal in der

Glutb war, wollte auch auf das zweyte Stück kom-
men und, wie aus jenem, so aus diesem, seinen Satz

beweisen : aber die andern Häupter der Gesellschaft;

legten sich drein, weil sie glaubten, wir Beyde wür-
den einander endlich in die Haare fahren. Die gu-

ten Leute! Sie kennen eben die Künstler nicht, und

wahre Kunstfreunde auch nicht, und bilden sich

ein, diese Beyden könnten noch einer solchen Roh-

heit und Gemeinheit, wenn sie sich gegenseitig er-

hitzten, fähig aeyn! Sie sind bey Weitem zum
grössten Theile nicht auf Schulen gewesen — auf

höhern nämlich— und haben folglich nicht geler-

net: Didicisse ßdelitcr artes t emollit mores!
Die guten Leute!

Wenn Sie aber, mein Bester, finden sollten,

dasa die Rede jenes meines Gegners etwas moder-

ner atyliairl sey, als mein gewohnter Styl von ehe-
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dem; daas sie vielleicht sogar — am mich «ach

einmal eines modernen Ausdrucks zu bedienen —
etwas Energisches uod Brillantes zeige: so hangt das

so zusammen und geht damit folgendermassen zu.

Als nämlich jene Freunde gulmcynend drein-

griffen, that Einer der Angesehensten den Vorschlag,

um, wie er glaubte, unaBeyde und die Untersuchung

obendrein wie mit Einem Ruck in's Reine zu setzen

:

wir sollten alle Beyde unsern ganzen Zwist — an-

gebogen eines Jeden besondere Ansichten und Ur-

theile mit eines Jeden Gründen für die seinigen —
niederschreiben und der berühmten musikalischen

Zeitung portofrey auf Kosten der Stadtcommun über-

senden, bittend, der Hr. Redacteur (das heisst nun:

Ew. Wohlgeb.) möchten, als sonder Zweifel hierzu

am besten befähiget und accreditiret , den so sehr

verwickelten Knoten entwirren, und zwar (wo nicht

anders möglich) ästhetisch : wäre es aber historisch

möglich, historisch— weil sichs da kürzer und ge-

raeinfasslicher abthun Hesse. Ich, der ich, wie die

Walirheit, so den Frieden liebe, war hierzu sogleich

erbötig : aber nicht also — zu meiner grossen Be-

fremdung und zum Stntzen aller Anwesenden —
mein sonst so kühner Gegenmann. Täusche ich

mich nicht über den Ausdruck seines Gesichts und

ganzen Wesens: so war er verlegen und wie be-

schämt. Er suchte Ausflüchte: Die Sache wäre
nicht tanti, einen fremden Gelehrten damit zu be-

schweren ; dieser fremde Gelehrte werde mehr zu

thun haben, als unsre Knoten zu entwickeln u. dgl.

Mir schoss das Blatt, oder wie man in solchen Fäl-*

len noch passender sagt: Mir wuchsen Schwans-

federn, nnd ich mag mich wohl — doch gewiss

mit schuldigem Ausland— auf den Schwingen die-

ser Federn ein wenig über den Gegner erhoben ha-

ben. Es zupften mich Freunde am Aermel; da be-

sann und senkte ich mich, allein auf VolliÜhrung

des höchstgerechten und unparteyischen Vorschlags

bestehend. Hierauf erhob sich endlich auch mein

Mitkämpfer wieder und sagte zu mir mit starker,

fester, ich dürft« wohl sagen, derber Stimme —
was ich sogleich möglichst mit seinen eigenen Wor-
ten hiehersetzen werde, und Letzte* um so viel

' mehr, da ich es — oder vielmehr ihn— in sei-

nem eigentlichen, innern Sinne und Znsammenhange
nicht verstand und in dieser Stunde noch nicht ver-

stehe. Er sagte : Wohlan ! wenn Sie denn uns Alle,

und sich selbst am allermeisten, lächerlich machen
wollen: so schreiben Sie nach Herzenslust. Ich

bin's zufrieden: aber unter einer Bedingung. Un-

ter welcher? rief ich. „Unter der, dass ich vor
Absendung zu lesen bekomme, was Sie mich in die-

sem thörichten Streite sagen lassen ; und wo ich ea

etwa nicht ganz richtig aufgefasst finde, (Ohel) oder
doch nicht ganz richtig (Sollte heissen: nicht neu-
modisch!) ausgedrückt: dass ich da es abändere*."

Dagegen war wieder nichts einzuwenden) es war sogar
mir lieb: und ich erklärte geradezu, dass es mir
lieb wäre. So ist nun freylich der Styl ein etwas
anderer geworden; denn der junge Herr hat, wie
Sie sehen, in meinem sonst säubern Manuscripte
tüchtig herumgeackert. Und da in der vorhin Ih-
nen von Allen vorgelegten Bitte um Entscheidung

auch die meinige steckt, ja obenauf liegt: so habe
ich nichts hinzu zu setzen und könnte abschliessen,

wenn nicht eben in dem Augenblicke, wo Alles

aus schien und Verschiedene, aus der Enge schon
hinaus in die Harmonie tretend, zum Wirtbe nach
den Spieltischen riefen, (es war anch wirklich hohe
Zeit dazu gewprden) — wenn nicht, sag' ich, eben
da, so faöchstunei wartet, wie ein Eisenstein aus

dem Monde, (uach der alten Meynung,) ein neuer

Incidentpunkt mitten zwischen uns Alle hereinge-

fallen wäre; und ein solcher, der unsre ganze Sache,

und uns mit, vornehmlich uns zwey Vorkämpfer,
(wie auch dergleichen Steine nahe Anwesenden zu-

weilen thun sollen,) für den Augenblick gleichsam

an den Boden warf. Und nun vollends: fVoher
kam der (figürliche) Stein? Eher hätte ich ihn

vom Monde selbst herunter erwartet! Sie sollen

den Mann kennen lernen und mögen dann Alles

selbst ermessen. Nur erlauben Sie, dass ich mei-
nem Systeme vollends treu bleibe und Niemand
nenne.

Wir haben hier einen grundguten, lieben, hoch-
verständigen , und, obschon nach ziemlich jung, ei-

nen auch vielgelehrten Mann seines Fachs. Dabey
ist dieser Mann ein completer Menschenfreund er-

ster Grösse: gegen Jedermann leulseelig und freund-

lich; ein sehr angenehmer und darum auch belieb-

ter Prediger — wie Ihnen das Alles hier Gross und

Klein nicht anders sagen wird. Aber das ist noch
lange nicht genug. Er ist auch, obgleich, wie schon

gesagt, noch ziemlich jung, ein Mann, der sich

schon Vieles versucht hat in der Welt; sogar in

der grossen uud höchstvornehmen Welt. Er hat

närolieh bey einer polnischen Frau Gräfin, (junge

Wittib!) sogar in der Ukraine, oder vielmehr bey

ihren Kindern, etwa drilthalb Jahre, als Erzieher
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eingestanden. Und (nota bene!) Ja« und gerade die Jahre

gewesen , wo dort der Teufel losgehen tollte and bald euch

wirklich losging — in der Revolution nämlich ; wo eich aber,

wie ge*cheidt und billig , die Frau Gräfin mit allen den Ihri-

gen, folglich mit ihm auch, ans dem Staube machte und »ich

nach Deutschland begab — erinnere ich mich recht, nsch

Dreaden. Nun aind aber die drey jungen Herrn Grafen, (der

älteste drey zehn , der jüngste acht Jahre) darf ich so sagen :

Rangen gewesen. Und weil es nun in Deutschland, wie viel-

mehr in Sachten, und vollends gar in Dresden, (wenn'e da

war,) einigen Ueberflutt an Candidaten der Theologie und Er-

aiehern geben toll ; weil also die Frau Gräfin leicht ein ände-

ret brauchbare« Subject an seiner S'r-Mn erlangen konnte —
der gute , bescheidne Mann tagt: Noch ein brauchbareres für i

die obwaltenden Umständet ich fürchte aber sehr, ea hat

auch tontt im Hanae, worin et nun gewesen tejn mag, geh»-
|

pert, to datt wohl auch darum einAnderer wirklich „brauch-

barer" gewesen seyn kann — (Sapienti tat !) to . . . Doch ich

wollte nur tagen : Da dat to war, to ging er ab, und weil er

hier an unterm würdigen Rathsherrn N.N. (ich nenne Niemand)

einen Onkel väterlicher Seite hatte: to kam er an une, blot

vorläufig , tum Beauche. Aber da traf sieht gerade — ich

kann wahrlich tagen : nicht blos tu seinem, tondern auch au

unterm Glück; denn die dritthalb hundert Thälerchen Mei-
nen* an jährlicher Amtaeinnahme sind doch Tür solch einen

Mann keine alliugrotse Herrlichkeit ! es traf sich gerade, aag'

ich, dass hier eine Vacana eintrat, und er bekam die Stelle—
es sind nun fast drey Jahre— vom Rath und Bürger- Reprä-

sentanten gänzlich einstimmig- was sonst unerhört I und Sie

mögen darsns schliessen , was das für ein Mann ist. Nor Mu-
sik verstehet er nicht, sondern hört sie blot sehr gerne: dat ist

aber auch der eintige Fehler, den ich an ihm kenne. — Doch
hier, mein Vortrefflicher , kömmt et eigentlich nur darauf an:

Der Mann ist gut, unbescholten, grundrechtschaffen , gäntlich

iinporteyitch ; und: der Maun kennt Polen, besonders die

l'kraine, und ihre Leute -, er kennt tie genau, nnd awar to,

wie tie im Autbruch und ertten Fortgang der Revolution wa-
ren. Diete Hnuptaätae halten Sie gefälligst fett bey Allem,

was ich folgen lasten muta: aber auch in Hinsicht auf mich,

datt ich wage, et folgen au latten! Ich bin durchtut nur Be-

richterstatter: gleichsam das Sprachrohr, durch weichet jener

edle und erfahrene Mtnn haucht ; weiter bin ich hier nichts

nnd gar nichts ; nnd (verzeihen Sie) ich besiehe darauf, daaa,

wenn Sie überhaupt mich drucken lasten, auch vor aller Welt
gedruckt werdjt, datt ich weiter gar nichte bin. Ich habe

.Beine guten Ursachen. Wir hiesigen Orts lesen aneh Zeitun-

gen) — Genug davon! übrigens spreche ich hier von nnserm

geehrten Herrn Subdiakonus und Peatprediger; weichet Letz-

tere aber ein blosser Titel ist von Altert her.

Jener liebe Mtnn also sagte ohngefähr Folgendet. Sie

wissen Alle, dast ich keine Kenntnis der Mutik, und folg-

lich über die Zweifel, weichet von jenen beyden Werken das

frühere oder das spätere tey, durchtut kein Urtheil habe, noch

haben kann — in wiefern diet Urtheil von der Beschaffenheit

der Mutik abhängt. Aber , wie Sie (er meynte mich) vorhin

ja telbtt erinnerten : weit ticherer, tuch togleich festlich und

«nwidersprechlich für Jedermann ,' ist die HütOrUche EnUchei-

dang über daa in Zweifel Gesogene.

Ey ja froyUch — plaUle Ich herant. Wenn wir aie nur

achon hätten oder haben könnten, diese historisch« Erklärung!

Wir hoflen sie ja tber «rat vom Herrn Redaetenr der Leipziger

muaikalitchen Zeitung zu erhalten und schreiben ihm vornehm-

lich auch um deswillen

!

Ganz recht , fuhr • er in seiner sngenchmen Gelassenheit

fort. Thun Sie dss, und lassen Sie Ihren Brief abgehen. Ab«
Sie könnten einige historische Entscheidung — wenigstens von

gewisser Seite, nämlich aua dem Gedickt der Lodoiaka, schon

jettt erhalten — (Da standen nun die Meisten blot mit offe-

nem Munde dt. Ich meinet Theilt wuttte auch nichts heraus-

zubringen, alt: Wie to? woher? wovon?) Und jener mein

Gegenpart sagte: Ich habe das Gedicht doch auch mit aller

Aufmerksamkeit gelesen: ich wüsste nicht ... Sagen Sie: von

wem könnten wir sie erhalten ?

Von mir, antwortete er. Bey dem Worte fuhren wir

Alle gewissermaasen auf -, sogar die schon nach den Spieltischen

gerufen hatten und eben in die Harmonie eingegangen waren,

traten in die Enge surück ; und Alle riefen, nur der Eine lau-

ter alt der Andere, und Sämrötliche durch einander: Von Ih-

nen? wie to? Sagen Sie! Getchwind! n. dgl. m. Nur mein

jugendlicher Feind sagte nicht*, tondern drückte dem Peatpre-

diger blos stillschweigend die Hand. Ueberhaupt — tu wahr

ist, mnss ich sagen, wen ee auch treffe — überhaupt war je-

ner junge Herr, aeitdem er die angeführte Tirade gegen mich

herausgepoltert, ungemein tittig und — ich e«he lacht recht

ein, warum dies— ungemein ernsthaft. Auch ist et uns sonst

schon bekannt und aeigte «ich in jener Gette von neuem , dass

er grosse Stücken auf untern nunmehrigen Redner hält; wahr-

haftig , au seiner eigenen Ehre ! Dtt tage ich, wiewohl er mein

Feind in der Kunst ist. — Ich fahre fort.

Jettt begann nun jener würdige Mann , was ich , so gut

ich kann , aua seinem Munde wiederholen will — bleu wieder-

holen; denn, wie schon gesagt: Ich bin hier gar nichts, aus-

ser sein Sprachrohr ! Deutlicher: Ich lasse nach Vermögen un-

beschwert nnd unverantwortlich umherhallen , was er behaup-

tet hat *)

Ich wiederhole invor nochmalt, sagt« der Mann, dass ich

keine andern Gründe für meine Meynung über daa frühere oder

spätere Entstehen der Lodoiska besitze, als ihr Gedicht, sei-

nem Inhalte nach} dass folglich, wenn man bestimmtere histo-

rische Entscheidung bekommen kann , meine blot erschlossene

Meynung gsr nicht in Betracht kömmt. Diete meine Meynung

führe ich aber, sagte er, wie eine Einleitung zum Abzuhan-

delnden an, damit «in Jeder, der aie hört, gleich Anfangs sie

prüfen könne, ob sie gegründet teyn möge oder nicht; denn

») Ohne dstt jenes neuen Redners Wohlehrwürd. ea verlangt

hätte, habe ich auch ihn durchlesen lauen, wat er, nach

mir — nämlich nach meinem Manutcripte — getagt hatte.

Sie bemerken selbst, dass Er so gar Vieles nicht abzuän-

dern gefunden und bey weitem nicht to querfeldein sn

ackern beliebt hat, wie gewitte andre Leute ; wenn ich

auch diese darum nicht geradezu getadelt haben will
! Der

neue Redner — bemerken Sie, macht lieber ein Kreuz

über eine gtnae Quartseite , als to viele kleine (salva v«-

tolche solide" Kreuze.
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•in Jeder yob una hat> gleicbielle, wie id., Au Gedicht ge- I

(•MB. Meine Meynung iit nun aber : Die Lodoiaka i*t nickt

nurapTter, als der Wassert ruger, sondern sogar er*t in den

Uuttn Jährt» entstanden. *

(Vor. den Angen, die wir bey di*«en Worten machten,

(die Ohren miteinge«ehIo«»en) Mge ich kein Wort. Er aber

fuhr immer gelassen und freundlich also fort :)

. Erlauben Sie , das* ich in der angefahrten Ab»icht Sie an

die Hauptacenen de« Gedirhu, uud aur Erleichterung gleich

von vom herein, knra erinnere. (Ja ja! rief man. Thun Sie

daa 1 rief man.)

. Gleich nach de» Ouvertüre , wenn der Vorhang aufgeht,

aeigt daa Theater eine „rauhe, halbwüetc Gegend", wie ich de-

ren in Polen (aagte er) nur allzuviele gefunden habe. Ein küh-

ner, ritterlicher Mann vornehmen Stande*, der aber auf beson-

dere Veranlagung — worou hernach — auch wohl Raubern

in'a Handwerk greift, tritt mit einemTrupp aeiner Leute auf und

ermuntert aie, ihm tapfer au folgen, um daa Scliloaa aeinei

Feind n a» überfallen, ea, wo möglich, au stürmen, und ge-

linge daa, ea anaueiinden. Daa Geiiudel iat mit Freuden hiersu

bereit. Meine Herren, aagte hier der getriee nicht verlourade-

riache Snbdiakonua ; meine Herren — ea klingt achlimm, aber ea

iat buehatäblich wahr: Ich habe beym Ausbruch der Revolution

mehr ala einmal gana dasselbe ron Augenzeugen gehört, nnd

einmal ea — ja noch weit grausamer aoegefdhrt— mit dieaen

meinen Augen geeehen

!

Geehrter Herr Red.: ich höre anf, von neoem ergriffen

jetft beym Schreiben, untern Mann mit Andeutungen dea Ein-

drucka aeiner Rede und mit den lauten Beweiaen dieaea Ein-

druck« au unterbrechen; und aiehe meinem Eifer den Schlag-

baiim vor. Sie mögen aich daa Alle« hinzudenken, wenn Sie

können; und ich dichte, daa wire keine groue Kunat! —
Daa Theater verwandelt aich , fuhr Jener fort , und aeigt

eine ander« Gegend Polen*, romantiacher , beaondera durch

daa nahegelegene alte, feate, mit einem Thurm noch mehr ver-

wahrte Schloaa. Nnn; deren giebt'a dort faat überall, wie

wohl Jedermann bekannt iat. Zwey Männer befinden aich un-

ten am Fuaae dea Hügel« , worauf daa Schloaa liegt : Herr und

Diener. Den Diener wird wohl Niemand von Ihnen, der daa

Gedicht geleaen, für einen Polen genommen haben. Ein Pole

kann und aoll er gar nicht aeyn. Er iat ein Franto* — aelbat

aein Name, Farbel
,

(eigentlich wohl Farvel) deutet darauf

hin ; und hiermit iat jodea Verhältnis awiarheu diesen beyden

Minnern im Klaren nnd eine dort höchatgewöhnlicho Erachei-

nung. Der junge Harr iat auf Reiacn geweaen und, wie dort

Alle, die daa Geld dazu haben, am Iingaten in Paria. Da hat

er einen feinem Bedienten gebraucht, ala die er mitgebracht;

der Farbe! bat aich ihm dargeboten , und er hat ihn au seinem

Kammerdiener gemacht: wenn er auch im Gedicht nicht alao

heiaat. Kammerdieoer klingt vornehmer : darum heiaaeu dieae

Leute ao. Dergleichen französische, sogenannte Kammerdirter

nun, wenn aie nach Polen kommen, lernt man alao kennen: aind

aie achlecht, ao aind aie es von Grund aua ; aind aie gut, ao aind

aie daa wirklich auch: nur aber in ihrer, nämlich in der fran-

aöaüjchen — in ihrer nationalen Art. An Liebe iu ihren Herrn

iat bey ihnen gar nicht zu denken. Sie aehen daa auch von un—

serm Dichter mit grosser Wahrheit, Deutlichkeit , und gleich

factiaeh dargestellt. Der Herr nämlich seufzt nnd grämt aich}
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er spricht äugend «eine Gefühle lant aua: sein Farbe! denkt da-

bey nur an «einen Appetit und rühmt eeineu guten Magen , und

da« ohne allen Hehl, ala verstände aiehe ron selbst, ala könnte

ea gar nicht andere aeyn ; und ao spricht er gleichfalls laut und

aingend dieae seine — Gefühle aus. Vielleicht iat Manchem von

Ihnen, meioo Herrn, die groaae Vertraulichkeit «wischen Herr«

und Diener ans tos» ig aufgefallen. Aber daa iat dort— nämlich

unter aolchen Umständen — etwa« ganz Alltägliche« bey der-

gleichen französischen Bedienten, wogegen die polnischen ein

Wenige« mehr ala Hunde der Herren aind. Iu der That recht-

fertigt auch die Folge de« Gedicht* mein vorigea Lob Farbe!«

:

er beaitat die Nalional-Tugendea seines Volk*, die ihm immer

die höchsten geweaen, und jetzt die einzigen ihm übergebliebe«

nen scheinen, indem e« an höhere nicht mehr denkt , an aie gar

nicht mehr glaubt, und wenn aie sich ja in Paria noch an weni-

gen Einzelnen finden, aie offen und laut verspottet. Farbe!—
Sie haben da* ja geleeen— iat nicht etwa bloa gewandt nnd

pfiffig: nein, er iat auch, aber freylich wieder in der Weiae

«einer Nation, «einem Herrn getreu: er iat, wenn Noth an

Mann geht, tapfer: tapfer mit ihm uud für ihn. Endlich—4

waa bey dieaen beyden Nationen awiacben Herrn und Diener

immer die Hauptsache iat uud meiat bia in epäte Lebensjahre

die Hauptsache: er ateht aeinrm Herrn aufa Klügate und Be-

harrlichste bey in allen seinen Liebea- Abenteuern. Daa, da»

vor Allem, bildet dort jene Vertraulichkeit awUchen Herrn

und Knecht, die Sie nun nicht mehr verwundern kann j und

die, mit allen ihren Motiven — ich wiederhole es— vom
frsuaÖ«i«chen Dichter in einer Wahrheit und Anschaulichkeit

dargeateUt ist, daaa mau vermuthen möchte, er müsse eine Zeit

laug in Polen gelebt haben.

Dagegen wird Sie ein Andere«, eben so wahr und an-

schaulich Dargestellte, fortwährend in Verwunderung setzen

;

und ich gestehe, da*» ca mir aclbst ao gegangen iat, »o lange

ich in Polen gelebt habe, ohngrachtet ich es alle Tage vor

Augen halte, indem e» den höhern und verfeinerten Ständen so

fast allgemein ist — wenigstens damals so fast allgemein wir—
da** man mit Grund ea eine höchatsonderbar National - Eigen-

tümlichkeit, vielleicht aber nur eine temporaire, nennen k.mu;

daa aber um 10 viel mehr, da aie aich nicht etwa nur im tägli-

chen Leben nnd acinen gemeinem Vorfällen an den Tag legt,

sondern in Allem und Jedem, auch im Sinn und den Angelegen-

heiten einea höhen und geistigem Leben* , a. B. in der Kunat

und Kunstliebe , besonders in der Tonkunst und Liebe au ihr,

tu welcher die Polen bekanntlich reich begabt, sehr geeignet,

nnd mithin auch stet* geneigt aind ; nnd daa Allea weit mehr,

ala die ihnen aonat in Vielem to ähnlichen Franzoaen, Ich

mejne eine gewisse nahe Verbindung, selbst innige Verschmel-

zung, bey einer und derselben. Person: die Verschmelzung (An-

deres, waa im Gedicht nicht Torkömmt, fibergehe ich) die

Verschmelzung von Wildheit, Grausamkeit , roher Leiden-

achafUichkeit, mit weichlicher, träumeriacher , ÖAera last ganz

auflösender und aufgelös'ler Sentimentalität: Alles daa i oll kom-

men ao, wie Sie ea allerdinge von aeiner günstigen, einneh-

menden, besonders die Weiber, auch die deuuehen, einneh-

menden, ja bezaubernden Seite dargestellt, an Florcaky im Ge-

dicht wenigstens angedeutet erblicken. — —
Hier kann nun ich, der Schreiber diee., mich nicht entbrn-

chen, den lieben Subdiakonu« und Fe.tprediger, mit «hier aui-
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sikahschcn, wie mich dunkt , höchst interessanten Bemerkung

sn unterbrechen. Schreibe ich doch an den Herrn Redacteur

einer mutikalüchen Zerrnag, wo nicht gar an ein mutitalisthee

Publikum! nnd hat doch jener Ehrenmann (»iehe oben) seihst

dasu die Gelegenheit gegeben , auch eigentlich die gante Be-

merkung, an lang tio werden mag, aelber gemacht.' Die Sache

war nämlich iolgendermaaaen.

Als iinaer guter Erzähler dieie angerührte, allerechönste

„Verschmelzung" auasprach, »o fuhr ea mir (»o zusagen) durch

alle Knochen und ich erschrak «o stark, dasa ich nicht einmal

bemerkeu konnte, ob nicht die Andern auch so erschräken. Es

muss aber doch «o gewesen eeyn, wcm'g»:cr.: b»y den Meisten;

denn sie unterbrachen ihn auch; sie drängten sich ordentlich

wie ängstlich au ihn, uud riefen durch einander: Gott bewahre

uns vor solcher „Verschmelzung" ! oder: Wie ist daa möglich?

oder: Das ist ja eine TerwünachteNationaleigenschaft! (Einige

drückten daa Leute noch viel herber au«, wie ich ea herzuje-

taeo nacht wage.) Und so weiter. Er sollte diese Wirtschaft

ihuen durchaus erklären. Er sagte auch — dienstfertig, wie

er ist — Mancherlei darüber , was gewiss recht schön und gut

war: aber ich muss aufrichtig gestehen, dasa es mich nicht be-

friedigte, und ich konnte mir diese „Verzchmelzung", die für

mich eine Art ron Greuel hatte, nicht deutlich machen, weil

mich«, wenn ich sie mir deutlich machen wollte, wie mit kal-

tem Eiswasser übergoss, das« mir die Gedanken vergingen. Ich

»agte also, ao viel ich weise, gar nichts daiu— nämlich damals,

in der Enge : aber «lebenden Fussea nahm ich mir vor, mit der

Zeit unsern wohlehrwürdigen Herru weite, darüber au befragen.

Hierzu kam mir nun die allerbeste Gelegenheit, als ich ihm —
wie schon gesagt — mein Manoscript brachte, dasa er lesen

»ollte, was ich aua «einem Munde mir gemerkt und hier geschrie-

ben hatte;
#
und verbessern, wenn Manches tu verbessern seyn

sollte: welches er auch that, doch, wie er allee thut, mässig—
wie ich das oben schon bcmeldet habe. Da gab sich nun der

liebe Mann viel Mühe, mir's deutlirh zu machen, und ea wurde
mir auch deutlich — ao halb und halb: aber auch nicht mehr
als halb und halb, vielleicht weil es mich auch da, ich mochte

aufspannen, wie ich wollte, immer wieder mit dem kalten Kis-

wasser übergnss, so dass mir die Gedanken nicht Stich hielten.

Halb soll man aber nichts thun, sondern es lieber gar nicht:

und darum schreibe ich Ihnen auch keine Zeile davou; beson-

der«, weil nun erst dss recht - Musikaluche kim, wa* ja doch

Tür uns er*t da« rechte Wasser auf die Mühle ist.— Der gute

Mann (wie gerne nennte ich ihn, müsste ich eicht mein System

vollends durchführen ; was mich hier ordentJch im Schreiben

genirt)— er wollte mir's durch einBeyspiol vor Augen stellen,

weil ich«, wie er wohl merkte, noch immer nicht recht begriff;

und sehen Sie : da* ist der Punktl— Sein Beyipiel war ein musi-

kalisches, wovon Sie aweifelaohne mehr wissen werden, als ich,

auch noch am heutigen Tage. Nämlich to. Er erzählte, wie folgt

:

Ala die Frau Gräfin au« dem entsetzlichen und abscheuli-

chen Unwesen rund um uns her hinweg und au« dem I.ande wollte,

«agte er: da müsste «je sehr genau «bgefaeate Pisse, und «ehr

genaue Kenntnis der Strassen haben, wo ea hoffentlich noch
icher wäre; ja, wo tie auch allenfalls — weil aie alles baare
Geld mit allen ihren Kostbarkeiten bey sich führte— eine scha-
uende Begleitung Soldaten ihrer Nation haben könnte gegen

plündernde Soldaten ihrer Nation. [Sic, tie, Theurer •) Die*

an erlangen, miuste sie persönlich nach Warschau reisen,

und weil «ie e« au erlangeu gewiss war, (aie erlangte ee auch)

•o nahm sie nns Alle mit sich, sagte er. Aber nun vollends in

dieeerWuth- und Mordhöhle, die damals Warachsu war, konn-

ten auch dia ehrlichen und wohlgesinnten Männer nur sehr lang-

sam an die «tets wechselnden Gewalthaber gelangen, uud diese,

auch wenn sie den Willen au helfen besessen, konnten nur spät

Zeit oder wes sonst nöthig war finden, es auszuruhreu. In die-

ser beträchtlichen Zwischenzeit, der entsetzlichsten Erinnerung

meines ganzen Leben«, fuhr derMaun fort, «Uchte icli sehnsüch-

tig Etwa«, da« mich von den Abschculichkeitea abzog und mir

zuweilen «ufährte, wa« wahrhaft rein wä're, die PhauUsio ent-

bände, und dem Heraen wenigstens auf Stunden wohltha't.

Unter allem nun, wa« mir hierzu von Äussern kommen konnte,

wusste ich dort nnd damals nichta ausfindig au machen, ver-

setzte er, ausser Musik; nlnüich Musik, gleichsam bey ver-

schlossenen Thüren, geheime Musik unter vier Augen, dabey

wahrhaft gute Musik, und, womöglich, von einem guten Men-

echen mitgetheilt, Manche Versuche missglückten ; denn diu

Virtooaen, an denen kein Mangel, Waran . . . Doch da« gehört

nicht hierher. Endlieh wie«« tuen mich an einen schönen, schlan-

ken und blassen Jüngling, desten ganz dunkle, leuchtende, aber

durchaus nicht übermüthige, noch sonst verletzendeAugen mich

•ogleich anzogen, «o dass ich, beym Eintritt noch verschüch-

tert durch seine C .»liegen, vor dem Abschied ihm nicht nur daa

Nöthigste von meiner jetzigen Lage und meinem geistigen Be-

dürfnis einer abziehenden und beruhigenden Musik mitgetheilt,

sondern auch schon das Versprechen empfangen hatte, er wolle

von morgen an meine Wünsche erfüllen , so oft ich ihn aufsu-

chen würde, und Zeit und allgemeines Unglück es ihm nicht un-

möglich machten. Wirklich war der folgende Tag der erste, wo
ich ihn auf schönem Instrumente spielen hörte, und awar fast

ununterbrochen anderthalb Stunden — erst freye, extemporirte

Phantaaie, dann twey grosse Bravourstücke, die er kürzlich

erst componirt und Btüde« genannt hatte, die aber gleichfall«

Phantasieen hätten genannt werden können, nur da«* sie

mehr durch Tempo und Takt geäugelt und in ein- für allemal

erwählten Figuren strenger fortgeführt waren. Da«« ich niemal«,

weder vor- noch nachher, to vollendete Virtuosität, im umfaa-

aendsteu Sinne dea Wort», gehört habe, und daaa ich, der frey-

lich nie für einen nur miltelmäsaigen Pianoforte- Spieler habe

gelten können, aber viele Meister gehört habe— daas ich noch

heute von Vielem, ja von dem Meisten, was dieser mein neuer

Freund vortrug, gar nicht begreifen kann, wie es überhaupt

auszuführen und also auszuführen möglich : daa ist awar wahr,

aber nicht, wovon ich au reden habe , sondern das Wae und

Wie der Ideen, der Gefühle, des ganz und gar Besondern des

ganzen innern musikalischen Wesen« (wenn ich ao aagen darf,)

auch der äussern Formen und ihrer Handhabung: das, daa iat

es, wovon ich wünschte, nur einen ninigermaaaen bezeichnen-

den U mris» geben au können.

Er gab «ich nun viele Mühe, der hersige, thenr« Mann |

er nahm auch meia Friederici'ache« Clavichord , (au« Gera war

der Capiu! -Friedend , und da« Instrument vor etwa dreyssig

Jahren wahrhaftig noch sehr gut) — er nahm daa Instrument,

wollt' ich sagen, au Hülfe: es wollte mir aber doch nicht recht

ror Angen kommen , was er eigentlich wollte; und «r merkte
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Da kehrte er dm Spieta om , wie ich nun ihn

Der Hr. Subdiak. gab's nicht mehr an Loten, aondern au

«eh eii : nur freylich auch bloi, data ich hörte, was ich aah;

denn daaa ich ea ander» gehört bitte — ea versteht sich : die

Compoeitionen —• daa konnten wir alle forde nicht in'a Werk
richten. Und nun vollends ich, auf meinem Frieden«! Ich

tnüaate mir ja auror jeden meiner alten Finger in awey oder

drey Stücke aerbrecben Uaeen! Aber wenn'« Einer kann— spie-

len nämlich : ao möchte ich'a um doppelten Eintrittapreie se-

hen und hören : nur ob'a klingt ! Mir scheint'*, ea kann klin-

gen. Aber daa thut gar niehta aur Sache , geehrter Herr Rede-

cteur; wir Beyde halten una an dicae: und die iat: daaa in die-

aen Compoaitionen — er nannte aie vortrefflich „in ihrer Art",

waa ich aber auch achon halb und halb vermuthungaweise eu-

geatanden. .. Die Sache Ut, wollt' ich aagen : „Daaa in dieaen

Compoaitionen der ganie Charakter der polnischen Nation, wie

er ihn und aie jelat (nämlich vor circa vier Jahren) gefunden,

von A bia Z, verborgen — nein! er tagte: nicht verborgen,

aondern „aufgedeckt" liege, und jener Charakter» wieder von

A bia Z, aua ihnen, dieaen Compoaitionen, wie „ein Object

aua einem reinen Spiegel." , (aie) „turückgeworfen" werde;

(waa mir awsr aehr achön, doch etwaa poetiach geaagt cu teyn

acheint ;) ao daaa man aua ihnen dieaen Charakter gewietermat—

aen atudiren könne, wie aua dem Charakter dieae Compoaitio-

nen — und wie der liebe Mann ea weiter anaführte. Ich kann

mich darauf nicht weiter einlaeien, denn ea iat mir au apita:

aber waa er nun ao vom „reinen Spiegel", nnd wie dieser die

iunettte Seele im Bilde aehen laese, und wie dieser Spiegel die

aey — nämlich die rechte, wahre Mnaik: daa, mein

r, acheint mir die pure Wahrheit, wenn auch mancher

gute Muaicua, Flöliat, Gnitarrenschläger n. dgl., aein Le-

belang hieran nicht denken mag. Mich — daaa ich« nur ehrlich

gestehe — mich bewegt es, aogar jetat beym Schreiben davon,

in meinem alten Herzen, und rührt mich ordentlich, ao daaa

ich denke: Lieber Gott! waa würdeet dn für ein anigedörreter

Scabinus und flügellahmer Juris practicut aeyn , nagend am
Hungertuche, und knurrig über Gott nnd die ganie Welt,

wenn da nicht dein Biachen liebe, liebe Mnaik hätteat — und

waa dergleichen Conaiderationen aehr aind. — Doch daa ge-

hört nicht Woher. Ich lenke ein nnd aage nur, daaa mein theu-

rer Pestprediger ala Charakter der Polen, wenigatena der da-

maligen, nnd wie dieser Charakter in dieaen Compoaitionen aich

apiegeln aolle, (aiehe oben!) feeteetete — ohngeführ: Viel

Phantaaie , und Leideuachaftlichkeit bia aum Wüthigen ; aiun-

HcheHaat nnd Heftigkeit aller Art, und zwar oft in ungeheuerm

Uehennaaa, ao daaa aie von einem Aeuaaeraten auPa andere ge-

ralhen , vom Feuer in'a Waaaer oder vom Waaaer in'a Feuer,

nnd daa oftermalen wie mit Eine, Zwty. Drey, oder wie man

eine Hand umkehrt— ao au aagen : data aie heute aich in die

Hölle atürsen möchten nnd aie anzünden könnten , wenn aie

nicht achon brennete, und morgen verachmachten wollten vor

Sehnsucht nachdem Paradiese, dabey vor Schmerzen nnd Wonne,

vorHa«s nnd vor Liebe, faat in Stücken aua einander gehend—
und waa dergleichen curioae, vielleicht poetiache Anadrücke

die aich aber tchwer merken laaaen und darum

von mir unberührt liegen bleiben müssen. Daa Ganse schien

mir hinau» su laufen auf daa, waa unser Eins, freylich etwss

ausdrücken würde: Obenaua und nirgend an ! Nur fort

drauf loa 1 Kömmat du über den Hund, ao kömmat
da such über den Schwans ! Et caetera, Daa nnn aoll man aua

jener Pianoforte-Muaik im Bilde abnehmen können : nur aber

— wie die Tonkunst, die recht», nicht ändert kann : rein nnd
achön, daa sogar, waa im Leben aehmusig, hlaalich, j.tenfelmäa-

tig heraufkömmt. — Ich wiederhole : Ich urtheile nicht; ich

referire blos; ea iat mir au apits: Sie aber, wertheater Hr.
Red., mögen selber urtheilen nnd entscheiden. Damit Sie aber

in der Musik unsere lieben Diskonus sich nicht vergreifen,

aetae ich hinau : Jener liebenswürdige junge Mann — denu daa

iat er doch wohl fttzt — der

und erstaunliche Pion o forte - Spieler

Chopin , nun testhaft su Paria. —
Aber, aber: wie geht ea Einem doch,

waa spricht, (oder schreibt,) wss Einem so recht vom Herren

heraus quillt! wie Bietst da der Mond (oder die Feder) über!

Und waa überfiieast, des läuft allemal da- oder dorthin, mit-

unter auch , wohin ea nicht laufen aollte. So ich hier. Daa
Alles aollte nur eingeachoben aeyn : und nnn »ehe ich , data ea

mich gans von der Sache abgebracht hst. Diese Sache wer js,

data unser geistlicher Herr sus dem blosaen Gedicht der Oper
Lodoiska ein gewisaes Resultst über unsere Hauptfrage heraos

su spinnen versuchte, und data ihm diet den lautesten Berfa!)

aller Anwesenden , bis auf Einen , suwege brachte. Er führte

euch wirklich sein Thema, gersde in, wie er angefangen, (siehe

oben!) durch die ganze Oper hindurch: sber nun, da ich ein-

mal aua dem Concepte gekommen und vom vielen Schreiben

ganz müde geworden bin, kann icha nicht weiter hiehersetsen.

Der Weg ist geseigt, dss Thor ateht offen : wenn'a Ihnen ge-

fallt , ao werden Sie selber mit unserm Msnne weiter gehen.

Nur dss sey noch erwähnt: Der Einsige, der nicht Heyfall

klatschen konnte, der wsr ich ; und dss letzte Resultat meines

geehrten Freundet wsr : Die Lodoiska (dss Gedicht) itt eine

Sstyre der Psriaer (eine nur ellsutchonende Sstyre, als auf im

Grunde doch Dutsbrüder) suf die Polen su Anfang ihrer ver-

ruchten Revolution ; mithin: diese Oper weit später entstan-

den , als der Wasserträger. Ich meines Theils machte meine

Zweifel daran nach Kräften geltend, und der Freund aeinea

Theils vertheidigte aeine Meynung gleichfalls, doch schlechter-

dings nur als eine Hypothese : unare Zuhörer aber ssssen nun

wie verblüfft swiachen swey Stühlen. Kaum brauche ich hinzu

su setzen, data diea ein neuer Grund geworden itt su innrer

ergebensten Frsge und Bitte um geneigte Auakunft— wo mög-
lich, hiatoriache : sonst auch nur ästhetische oder anderweite.—

Nachschrift.

ThenrerMann! Indem ich aiegele, erschrecke ich , daas

ich daa Lack kaum halten kann. Ich hätte ja den gansen Brief

in die vier Worte sussmmeniirängen können: „Früher Lodaista
oder Wasserträger?" Nun ist* geachehn! und nirgends geht's

doch curioser su , ala in der Welt ! —

Leipiig, bei Breitkopf und Härtel. Redigirt von G. fV. Fink Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 23,Ua September. NS. 38. 1835.

R E C E N n I 0 v F H.

• •••

D/e ApoiUl von Phüippi, Vocal-Oratorium für
Männerstimmen, gedichtet vom Profetnr Lud-
wig Gieeebrecht , componirt von Dr. C, Löwe.
48-stes Werk. Berlin, b. Wagen fuhr. Partitur

u. Stimmen. Pr. 3 Thlr. 15 Gr.
Angc IC ; 6 t ron G. W. Fink.

Und überhaupt: Ist es gut, Oratorien für

Männerstimmen zu schreiben? Das war die Frage,

die in uns fest sass, als wir dieses neue Orato-

rium gebührend durchgesehen halten. Unsre Waage
sinkt stark auf die Seite der Verneinung.

Das Oratorium, wie es sich unter Meisterhän-

den bildete, hat seinen eigenthümlichen Styl, der

zwischen dem Kirchlichen und dem Dramatischen

mitten inne steht, nicht leicht zu gewinnen, noch
schwerer fest zu halten. Der Oraloriencomponist

ist einem Eroberer gleich, der sein erkämpftes Pa-
lästina scharf zu begrenzen, gegeu die Einfalle der

Aramoniter u. dergl. mächtig tu bewahren, vor
Allen aber die Philister abzuwehren hat, damit sie

ihm nicht die Lade des Bundes rauben, sich selbst

cur Qual und zum Sturze Eli'a. — Ueber die

Haupterfordernisse eines guten Oratoriums haben
wir wiederholt gesprochen, so dass wir gedrängte

Andeutungen für genügend tu halten berechtigt sind.

Bei vollkommener Vertrautheit mit allen Kunstfor-

men erfordert es nicht allein die Frische drama-
tisch wirksamer Erfindung, sondern auch, über ihr

stehend, einen frei redlichen Herrschergeist, der,

sicher in sich durch reiche Erfahrung und innern

Takt, das sinnlich Aufregende nicht weiter her-

vortreten lässt, als es der Ernst des vorherrschend

Kirchlichen erlaubt, aber auch die geheime, still-

kräftige Feier der Andacht so weit in äusserlichen

Flammen umspielen lässt, als es zu einem Festmahl

frommer Erhebung anständig ergötzlich ist. Eine

Agape soll hier gefeiert werden, wo der Geist dem

37. J«hrg»t)£.

Sinne den Bruderkuss gibt zum Segen für beide.—
Dazu gehören Verschönerungen mancher Art, aus-

ser! ich wohlgefällige Gestaltungen, die Kraft und
Stärkung gewahren, die aber noeb, und daa ist die

Hauptsache, vom Lichte des innern Augea um-
strahlt weiden, dem Lichte vergleichbar, das die

fruchtgesegnete Natur im sinnigen Herbste verklart.

Es ist die Schönheit, die auf dem Gange znr Ruhe
schönerer Hoffnung sich erfreut. So ist das We-
seu eines echten Oratoriums beschaffen.

Die Farbentöne, die Dichtkunst und Musik
in ihrer Gewalt haben , werden sich also die Mei-
ster des Oratoriums nicht entgehen lassen wollen,

nicht darum, dass sie dieselben alle ohne Wahl
und Vorsicht in jedem Gebilde gebrauchten und
neben einander stclieten, sondern das« sie

ben frei und geistreich mischen, damit ein

rakterton sich hervorhebe, in angemessener Schat-

lirung prangend seiner Art gemäss. — Wie kann
man da Discant und Alt sich entgehen lassen, oder
vielmehr freiwillig entfernen? Des Uebrigen zu
geschweigen. — Und die Dichtkunst seibat, die

doch der Musen und der Grazien sich nicht bege-

ben soll, welche Stoffe wird sie finden, wo daa

Liebliche oder Aufreizende der Frauenwelt auf na-
turgetreue Weise ohne fühlbaren Nachtheil «ich

ausachHessen lässt? Es wird cu viel Dumpfe«, au
viel Eintönige« schon in die Dichtung und noch
weit mehr in die Musik kommen, wenn immer
Männer und wieder Männer (und dazu ohne In-
strumente) singen.— Und was wird nun von die-

ser drückenden Beengung die Folge «ein ? Da Dich-
ter und Componist vorwillig «ich selbst der natür-

lichen Hülfen entäusserten, ao werden sie nach
wildfremden Hülfen haschen, ja dergleichen mit
Gewalt herbeitreiben, am wenigstens das Bunte zu
retten, wodurch aber nothwendig der hohe Zweck,
das ganze würdige Wesen der Kraft de« Orato-
riums vernichtet werden muss. Die Weihe der An-

38
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dacht wird durch Flimmer und unechten Schmuck
entheiligt, dass sie betrübt in die Fremde sieht und

einem täuschenden Scheine da« offene Feld über-

laset.— bt ei «ebon schwer und gelingt es selbst

Meistern nicht stets, ein echtes, geistdurchglühetea

Musteroratorium mit edlen Half«miltein , die dem
Wort- und Tondichter au Gebote stehen, zu schaf-

fen: wie schwer wird es da mit freiwilliger Auf-

opferung anerkannt rechtlicher Hülfsmittel aein, so-

bald man nicht unerlaubte, d. i. den Sinn u. Zweck
aufhebende, an die Stelle der rechtmassigen setzen

will? Was aber den guten Zweck vernichtet, taugt

zu nichts, als zum Spielzeug artiger Unterhaltung.

Wo man sich der Religion naht, hört Schimmern

und Tändeln auf. Wer es,in ihrer Nähe treibt,

sündigt zunächst an sich selbst. Und sündigt er

dazu an Andern, so wird die Sünde der Andern

eigene Schuld, darum, dass sie mit sich spielen lassen.

Wohl ist die Schwierigkeit irgend einer Sache

kein Grund der Hinderung : aber der Mensch ver-

suche die Götter nicht, sondern prüfe sich selbst

und hüte sich, dass es nicht mit ihm werde, wie

mit dem Dr. Faust, der nach falsch erklärter Bi-

bel den Hölienzwang studirt. —
Es ist möglich, dass einmal als Ausnahme

von der Regel ein kurzes Oratorium für Männer-

stimmen allein hingestellt werde, für dessen Bau

nicht allerlei Noth-Materialien zusammengeholt und

ohne innere Festigkeit über und neben einander

gesetzt werden müssen. Will man hingegen ge-

flissentlich darauf ausgehen, die Ausnahme zur Re-

gel zu machen; will man diese Art Oratorien als

eine neue Gattung ansehen: so kann der Nachtheil

nicht ausbleiben. Das nothwendig Mangelhafte die-

ser Art wird pikante Zulhaten erkünsteln, die den

Tod in den Töpfen betäuben sollen. Jemehr die

Ohren zerklimpert sind, desto mehr Seltsamkeiten

werden zu einigem Ersatz der mangelhafteren Gat-

tung eingezwängt werden müssen, wodurch der

Geist des Oratoriums für die Menge, der er in

»einer Fülle schon su ernst ist, vollends ausgetrie-

ben und dafür etwa« an die Stelle gesetzt werden

würde, was nicht Geist, sondern Fleisch ist. —
Kurz, ich fürchte, es wird auf diese Art ein Zeit-

vertreib ans den Oratorien; und ich weiss nicht,

warum man sich in allen Dingen so geflissentlich

die Zeit vertreiben will, die sich doch von selbst

nur su sehr vertreibt. Sollte aber auch das- Ora-

torium in seiner neuen Gestalt nichts anders als

Zeitvertreib für Männermaeeen sein wollen und «ol-

len: so ist es Unrecht, ein Wort darüber su ver-
lieren; dann fragt «ich'« nur: wie hat'« hehagt?
nicht, wie'« bekommt; das wäre einerlei, gäbe es
nur auch keine Folgen, sobald man nicht nach ih-
nen fragt. — Genug im Allgemeinen; gehen wir
su den Aposteln von (? oder su) Philippt.

Zuverlässig wäre die ganze Zusammenstellung
der Dichtung eine innerlich geistreichere und na-
türlichere geworden, wenn sie nicht ein Oratorium
allein für Männer hätte werden sollen. Man sehe
daa 16. Cap. der Apostelgeschichte, worauf es sich
gründet, vom laten V. an. Da werden wir die

Purpurkrämeriu Lydia und eine Magd mit einem
Wtihrsagergeist finden, den Paulus austreibt und
sich dafür ins Gefängniss, was in der Ordnung
ist. Die Frauen mussten weg und dafür eine Re-
bellion der Griechen gegen die Römer her, wie
in der ehernen Schlange. Dabei gebt nun Alle«
so theatralisch su, dass man Scenerie und Verklei-
dung nölhig hätte für das Oratorium. Es wird im
Texte ordentlich vorgeschrieben: „Nacht. Auf ei-

nem freien Platze vor dem Gefangniss, in welchem
Paulus, Silas und Timotheus sich befinden, 3 ge-
sonderte Gruppen neu getaufter Cl.riaton, Römischer
Colonnen uud griechischer Insassen der Stadt Phi-
lippi. — Die Massen entfernen sich. Der Ker-
kermeister stürzt in grosser Aufregung aus den ge-

öffneten Pforten des Gefängnisses. Zwei Liktoren

treten ainVond entfernen sich. Die' Griechen zie-

hen in festlichem Aufzuge heran, bewaffnet und
mit Myrthenzweigen in den Händen. Darauf sie-

ben die Römer mit ihren Adlern auf den Plats.

Der Senat, mit den Duumvirn an der Spitse, tritt

auf" u. dergl. Das ist völlig wie im Schauspiel.

Und bei dieser Masse von Sehenswürdigkeiten, die

man nicht sieht, ist der arme Kerkermeister aus

Mangel an Raum ordentlich lächerlich geworden.
In der Bibel hat er doch Zeit, sich von Paulus

unterrichten su lassen: im Oratorium kommt auf

die Lehre gar nichts an; er glaubt und da ist er

auch selig. — Dann ist die ganse Sprache mehr
gesucht, steif und pretiös als dichterisch, s. B.:

„Wir harren , wann die Stunde sey."— Kerker-

meister: „Verschmäht, erniedrigt und geringe, Ihr

nun Philippi's Schutz und Ruhm. Paulus: Zwar
unser eigen alle Dinge, doch wir sind Christi Ei-

genthum." Gritchen: Auch die Gölter täuschen.

Ferne Tage, fremdes Recht statt freier Gegenwart.

Paulus : Nein, noch heut erfüllet sich die Sage,

die der Sclavin Mund euch offenbart." (!) Eines

Digitized by Google



633 1835. September. No. 38. 634

Reimes der Griechen müssen wir noch gedenken,

der su einem gewissen lakonischen Ton, in dem
der Verf. die meisten seiner Personen reden las st,

einen Ansprach geltend zu machen scheint, wo-
durch das Auffallende um so wirkungsloser wird:

„Vom duft'gen Myrthenxweig umwunden,

Tnj' ich mein Gcj ihyrSe»! hwerdt;

Sind seine Götter noch gebunden?

Hat ihre Freiheit lieh v er kürt?"

Manche meinen, die ersten beiden Verse Hessen

sich nicht erklären: das geht schon und wir wol-

len es hersetzen. Gephyräer sind hier nicht Bc

wohner von Gephyra (Bruckenstadt), sondern

Eleusinische Festgeweihete, die auf Brücken und

Strassen als Bevorrechtete an den Mysterien Scher*

und Spott trieben. In diesen Mysterien galt die

Myrthe und die Bildsaule der Göttin war mit Myr-
thenzweigen umwunden. Darauf spielen diese Verse

an: allein su pretiös sind sie doch; und 3 Fragen

am Ende eines Chorgesauges sind nichts Sonderli-

ches. — Auch die Prophezeiung spielt hier iure

Rolle, wie in der ehernen Schlange, und Paulus

spricht die seine nicht sehr paulinisch aus : „Einst

wird Rom sie selbst su Bürgern machen. Zeiten

fliehen! Antoninus spricht." — Man muss geste-

hen: Die höchsten Erscheinungen sind sum Gan-
zen massenhaft verbraucht und wirken doch nichts

Lichtes, nur ein Verdämmerndes. Es ist, als wäre

der Dichtung Gewalt geschehen. Dabei kann man
nicht sagen, es habe der Verf. kein Dichtungsta-

lent, oder als sei er su wenig mit ihr vertraut:

aber seine Dichtung hat ein paar heimliche Neben-

buhlerinnen, die ihr unter der Maske guter Freund-

schaft schaden. Bei der Betrachtung des ganzen

Oratoriums war es uns immer, als spräche die

Absicht vernehmlich: Hier soll für Löwe etwas

Grossartiges geschrieben werden und für Männer-
stimmen !

Das hat auch Einfluss auf die Musik, die im
Ganzen dem Wesen nach der Art der ehernen

Schlange gleicht. Die Griechen fugiren 5- und
4stimmig; die Römer zum Unterschied astimmig

und etwas hart , wie sie sind ; die Christen choral-

artig, wozu ad lib. 5 Posaunen kommen. Wo es

aber heisst: „In der Erde dunkeln Tiefen brauset

ferner Donnerklang 4
', da wirbeln natürlich die Pau-

ken in A 13 Takte lang. — Die Führung der

Singstimmen ist gleichfalls in der früher beschrie-

benen Weise, und fliesst zuweilen völlig in eins

zusammen mit Willen und Absicht, mit welcher

wir uns nur in einseinen Fallen su verstehen im
Stande sind. Dass Manches sonderbarlich, Ande-
res mit Stimmenmassen gut klingen, noch Andere*
angeuehm sich einschmeicheln, das canonische Quar-

tett sich hervorheben wird, ist eben so gewiss, als

dass der Parademarsch der Griechen, su welchem
plötzlich 3 Hoboen blasen , die «ine Octave höher

noch von a Flöten verstärkt werden können , mit

dem Angesicht der Hörer ein komisches Spiel trei-

ben muss, und wäre es in der Kirche. Zwar, nach
allerlei Weiten, macht sich zum Schluss das Cho-
ralartige und oratorisch Fugirte wieder geltend und
hält lange genug an: kann aber doch nur wie Stück-

werk wirken und kaun's nicht swingen. Man wird
sich aufgeregt fühlen, ist es vorüber; wird aber

nicht Missen und nicht fühlen, woran man ist. Es
wird nicht jene Ruhe wirken, nicht jenen Preisge-

sang des Friedens, der die Hersrn bebt und die

Seelen verklart, dass sie licht und freudenvoll und
liebe kräftig sich veredelt sehen, sondern etwas

Schwankendes, Dunkles, Wirres wird vom Ge-
hörten übrig sein, abgerechnet jenen Zeitvertreib,

den man Unterhaltung nennt und der überall bes-

ser an seiner Stelle ist, als im Oratorium und in

Allem, was zur Küche gehört. Darum kann ich

denn diesen hier eingeschlagenen Weg nicht für

den rechten erklären, so leid es mir auch thut,

der Sache und der Verfasser wegen.

Drei zweicliörige Gesänge von Johannes Gabrieli,

herausgegeben — - von C. F. Becker. Leipzig,

bei Breitkopf u. Härtel. Pr. 16 Gr.

Hier erhalten wir wirklich Kirchen - Musik,

echte, aber auch alte. Es gibt Leute, die geben

kaum oder gar nicht su, dass es echte und neue

Kirchen-Musik gibt. Diese kommen mir vor wie
Mönche, die nur in ihrem Verschluss wandelt:,

weil sie nicht weiter können, oder aus eigensinnig

vermeintlicher Frömmigkeit nicht anders wollen.

Das ist Ueberspannung der Einseitigkeit. So arm
ist das Kirchliche nicht, dass es nur eine einzige

Art haben könnte. Wer aber einmal sich in ei-

ner allen Zeit so festgesessen und in jener Zeiten

Weise sich so versteift hat, dass er uns Neuere
allesammt zum Fegefeuer verdammt, der ist nicht

su bekehren
, mag also seine Gesinnung behalten.

Ausser der eigentümlichen Art, wodurch sich jede

namhafte Epoche von der andern unterscheidet, fin-

det zwischen jetzt und sonst allerdings ein bedeu-
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tender Unterschied Statt; sonst war das Kirchliche

herrschend und allgemein geliebt: jetzt lebt ea in

Wenigen und ist eben nicht allgemein geliebt. Man
tritt es also sonst häuBger als jetzt. Auch wollen

und können wir nicht verhehlen, daas wir das alt

Kirchliche der Tonkunst namentlich solcher Haupt-

männer, unter welche auch Job. Gabrieli gehört,

cu ehren und zu lieben wissen. Möge man daher

diese Gaben würdigen und mit Nutzen gebrauchen.

Sie erhalten eben jetzt für Viele noch ein eigenes

Iuleresse. Hr. C. v. Winterfeld, dem dieses Heft

auch gewidmet ist, hat auf die Gabrieli und ihre

Zeit durch sein geschichtliches Werk die Aufmerk-

samkeit gar sehr gelenkt. Es wird daher allen

Musikfreunden, denen nicht allein die schnellver-

gängliche Mode des Tages etwas gilt, sehr erwünscht

sein, noch einige Gesäoge dieses Altmeisters mehr

su erhalten , die in Akademieen und Singinslituten

aller Art der nicht zu grossen Slimmenanzahl we-

gen leicht auszuführen sind. Zu beurtheilen haben

wir hier nichts, wohl aber angelegentlich zu em-

pfehlen , dass man sie nicht übersehe und zu eige-

nem, mannichfachem Gewinn sie gebührend eiuübe.

Nachrichtbk.

Fortsetzung und Schlugt der Karnevals- und

Fastenopern in Italien u. s. w

.

Herzogthum Modena.

Carpi (Teatro comunale). Die Prima Donna

Eloisa Meyer hat in Mercadante's Elisa e Claudio

gefallen und in Ricci's Chiara di Rosenberg viele

Hände in Bewegung gesetzt.

Reggio (Teatro comunale). Der BufTo Giam-

battista Di Franco machte bei uns diesen Karneval

den Impresario. Er engagirte die brave Triulzi aus

Mailand, den Tenor Morandi u. den jungen Bassisten

Zucconi. Die gegebenen Opern waren: Der Nuovo

Figaro, gefiel nicht sehr, wohl aber die Triulzi,

die jeden Abend auf die Scene gerufen wurde;

Elisir d'amore u. Furioso; im erstem glänzte der

Buffo, im zweiten der Bassist, u. endlich die ewige

Chiara di Rosenberg, worin alle vier benannte Sän-

ger glänzten.

Modena (Teatro regio). Der Funoso, der .
last

nirgends missfällt, machte hier Fiasco ; der Prota-

gonist Marini (Giuseppe) theilte jedoch nicht das

Schicksal der Oper. Am 4. Febr. ging der Nuovo

Figaro in die Scene, worin die Giaoosa, der Te-

nor Spech, der Buffo Insom und der benannte Bas-

sist Marini vielen Beifall erhielten. Da aber die

Gtacosa u. Hr. Insom erkrankten, so musste die An-
fängerin Clementina Mazzoni die Titelrolle in der

nachher gegebenen Chiara di Rosenberg überneh-

men , und da der Buffo Spada gerade in der nahe

von hier gelegenen Stadt Parma den D. Bartolo im

Barnere di Siviglia machte, so bat man ihn, in sei-

nen Vacanzabenden hieher, um in der Chiara den

Michelotto zu spielen. Marini und Spada waren

also die Helden des Stückes, aber auch die Maz-

zoni erhielt starken Applaus.

Herzogthum Parma und Piacenza.

Piacenza (Teatro nuovo). Die Pastori und

der Tenor Tolesani verunglückten in der Anna Bo-

lena. Die Altistin Carraro, der Bassist Cavaceppi

und eine Anfängerin Castel-Grass entgingen zwar

dem gänzlichen Schiffbruche, aber das Publikum

machte einen solchen Lärm, dass nach der Hälfte

des zweiten Aktes die Oper endigen musste. Die

Pastori wurde hierauf durch die Blasis ersetzt, die

hier ihre Theaterlaufbahn begann und beliebt ist,

und Hr. Tolosani durch Hrn. Alessandro Moni-

belli; mit ihnen und den drei obbenannten Sängern

ging am 10. Jan. die Anna Bolena abermals in die

Scene und fand eine ausgezeichnet gute Aufnahme,

die auch in einem hohen Grade der darauf fol-

genden Scmiramide zu Theil wurde.

Die einst berühmte, von hier gebürtige Con-

traltistin Pisaroni gab am a4. Febr. im Pallaste

des Grafen Marazzani eine mus. Akademie, und

sang Stücke v. Rossini u. Vaccaj mit vielem Beifall.

Parma (Teatro ducale). Die Schütz feierte

hier zwei glänzende Triumphe in der Norma und

in den Capuleti (mit eingelegtem dritten Akte von

Vaccaj), in welcher letzten Oper sie den Romeo

machte. Ihr mir Seite beklatschte man nicht wenig

die hübsche Raineri als Adalgisa u. Giulietta. In

ihrer freien Einnahme gab die Schütz die Rosina

im Barbiere di Siviglia und erregte auch in der

komischen Oper Enthusiasmus, Wohl wünschte

man dieser Künstlerin eine bessere Aussprache, bei

ihr wird sie aber so zu sagen durch den ausdrucks-

vollen Gesang ersetzt.

Herzogthum Genua.

SanRemo. Die Familie Olivieri gab hier die

Capuleti e Montccchi. Dem. Rosa machte die Giu-

lietta, Dem. Luigia den Romeo, und der Hr.Bru-
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der den Tebaldo; Alle« lief gut ab, und so hatten

denn auch wir eine Oper.

Chiavari. Sogar swei Opere aerie (Zadig ed

Asiarlca und die Capnleti) und zwei Opere bulle

(Nuoto Figaro u. Elisir d'amore) konnte unsere

kleine Stadt diesen Karneval aufweisen. Am mei-

sten gefiel die Prima Donna Giuseppina Gavedoni

und die Altistin Elena Martini, Ehrenmitglied der

Accademia fibrmonica di Raven na ; aie hat eine

gute Methode und nicht üble Aclion.

Savorm. Dass man in einer kleinen Stadt wie

hier die grossen Opere sei ie Semiramide u. Caritea

gibt, deren Hauptzierden noch dazu eine Altistin

Hazon u. der Bassist Amidi sind: solche unglaub-

liche Ereignisse sind nur in dem Lande zu Hause,

wo das Theater überhaupt und die Oper insbeson-

dere da« zweite Ich aind. Dass Unternehmer sol-

cher Spectakel und mit ihnen Sanger und Tänzer

Bankerott machen, ist im Lande, wo die Zitronen

blühen, auch kein sellener Fall. Das Allcrtraurigste

bei der Sache ist aber, dasa dergleichen arme Künst-

ler tertiae classis ebenfalls Jahr aus Jahr ein auf

nicht wenige Theaterjournale abonnirt sein müssen;

denn bezahlen sie diese Taxe nicht, weh ihnen!

Genua (Teatro Carlo Felic). Rossini's Be-

lagerung von Korinlh blies den Rückzug nach der

Sonnambula, obwohl die Tacchiuardi u. Salvatoii

wie Engel sangen. Wie kann man aber auch so

verrückt sein, nach Ricci, Donizelli u. Bellini ei-

nen Rossini zu geben? Sonderbar genug gefielen

darauf die Cantalrici villane, mit — eingelegten

SttiekeB. Das Finia coronat opus war aber der Da-

MO| welchen der eigens von Neapel (S. d.) hierher

gekommene Maestro Pcrsiani, Gatte der Tarchinardi,

für den Tenor Moriani u. den Bassisten Salvatori ein-

richtete, u. der geräuschvollen Beifall erhielt. Dass '

an der Musik dieser Persianischen Oper gar nichts ist,

wurde zu seiner Zeit in d.Bl. v. Mailand aus berichtet. '

Königreich Piemont.

Novara. Die hier schon bekannte brave Prima

Donna Brighenti u. den Tenor Orlandini abgerech-

net, gab man die Norma mit zwei Anfängern, als

da sind: die Spanierin Emanuela Sardy (Adalgisa)

u. der Bassist Luigi Valli vom Mailänder Conser-

vatorium; die Oper ging aber bei alledem gut, das

Ganze gefiel, und so auch die nachher gegebene

Anna Rolcna. In ihrer Benefiz- Vorstellung gab

die Brighenti die beiden zweiten Akte benannter

Opern, sang auch eine Cavaline aus Pacini's Niobe,

und der hiesige Kapellm. Mercadante lieas eine »ei-

ner in Italien unbekannten Ouvertüren -koren; wie

ea diesen Abend zuging, wissen die Leser aus an-

dern ähnlichen Gelegenheiten.

Ctmeo. Der Veteran Bonoldi, einst bekannter

guter Tenor, nun Bassist; seine Tochter Elisa u. der

Tenor Piantanida waren das ausgezeichnete Terna-

rium in der Anna Bolena und im Furioso.

Jvrea. Eine Amalia Majocchi betrat hier zum
ersten Male die Bühne in der Straniera ! Ein Paolo

Sentali, ebenfalls Anfänger, machte den Tenor, die

Uebrigen ... das Orchester ... das heisst man Ko-
mödie spielen

.'

Turin (Teatro regio). Die zweite und neue

Oper hiess Francesco Donato, ossia Corinto di-

strutto. Das Buch, von dem rühmlich bekannten

Dichter Romani, gegenwärtig Redacteur der hiesi-

gen Gazzetta Piemontese, hat den Stoff gemein mit

dessen Eufemio di Messina, Pirata, und mit Ro-
manelli's Arabi nelle Gallie; nur agirt und singt

hier die Francesca auch nach ihrem Tode ebenso

auf der Scene wie zuvor, als sie noch lebte, und
das ist das einzige Neue im Buche. Mercadante's

eigens dazu componitte Musik hat, ohne eben den

Stempel der Neuheit zu tragen, manches Gelungene
u. Lobenswerthe; das Ganze fand auch eine glän-

zende Aufnahme: sowohl der Componist als die

Hauptsänger (Schoberlechner, Fornacian, Bonfigli

u. Ronconi) wurden oA auf die Scene gerufen.

(Teatro Sutera.) F.. ein 's Sposa fedele fuhr

fort zu gefallen. Ein gleiches Loos fand nachher

Donizctti's Olivo e Pasquale. Der Impresario die-

ses Theaters, einst Buflb, Giovenale Vignola, ver-

suchte abermals die Bühne zu betreten in Rossini's

Inganno felice, und wurde ausgelacht, weswegen
dieser Inganno (iu)felice keine zweite Vorstellung

erlebte. Endlich gab man noch Donizctti's Esiliati

in Siberia , in welcher Oper aber blos die von der

Gebauer vorgetragenen Rode'schen Variationen ge-

fielen. (FortMUTing folgt.)

London. (Beachluss.) Jetzt kennen Sie, liebei

Freund, die Instrumentalgenüsse unserer philharm.

Concerte. Als Sänger halten wir ausser den Ita-

lienern noch manche Engländer, die keiner Erwäh-
nung verdienen, aber auch a angenehme ausländi-

sche Erscheinungen. Mad. Stockhausen, mit eiuer

glockenreinen, flötenden Stimme, und Mad. Cara-
dori-AUan, deren richtiger Geschmack und guter

Vortrag ihren Mangel an Slirame ersetzen.
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Nun lollte ich Ihnen noch von dem Heer

der Benefizconcerte erzählen, deren es täglich, eins,

oft zwei gibt* Diese finden meistens des Morgens

Statu Das heisst hier zu Lande 2 Uhr Nachmit-

tags. Um diese Stunde haben die Schönen der

vornehmen Welt den gestrigen Ball oder die Soi-

ree , die um 4 Uhr Morgens endete, verschlafen,

haben auch schon gefrühstückt und erscheinen nun

im reizendsten Morgenanzug in ihrer ganzen Schön-

heit im Concertsaal, lauter Rosen und Lilien, nur

hier und da ein störender Männerkopf, vielleicht

gar ein Recensent zwischen diesem lieblichen Blu-

menflor, denn die Herren der grossen Welt haben

Politik und Weltrennen und tausend andre Dinge

lieber als Musik, und selten nur findet Einer Zeit

für den Concertsaal, er müssle eben nur die Lieb-

lingssängerin mit der Lieblingsarie oder soust ei-

nen Lieblingsgegenstand darin aufsuchen. — Da
nun die Damen fast allein den Ausschlag geben,

und alle Damen Klavier spielen, so habrn's die

Klavierspieler am besten und sind sicher, mit jeder

wiederkehrenden Saison ihr schönes Publikum um
sich zu versammeln. Natürlich bemühen sie sich

denn auch im Voraus, dies mit neuen Composi-

tionen würdig zu empfangen. So gab uns Mosche-

les, der dies Jahr den Reigen der Concerte eröff-

nete, ein neues Concerto pathetique in C muH, das

diesen Namen mit Recht führt, so einsthaft, ja

finster zu Anfang, dass man sich wundert, wie er

so herbe Speise dem leichten Blumenflor zu bieten

wagt Er ist aber seines Kreises gewiss genug und

weiss ihn schon an sich heran zu ziehen. In sei-

nem Verlauf klärt sich dieser Satz auf und wird

immer heller u. glänzender, bis er in Dur schliesst,

verliert aber nie seine Würde und Haltung. Bei

einem solchen Stücke beklagt man sich aber, dass

es allein da steht Die folgenden Sätze müssen die-

sen Ersten noch ergänzen und erklären, wie ein

sinnvolles Rälhsel, auf dessen Lösung uns nun Mo-
scheies bis zur nächsten Saison warten lässt. Ih-

nen zu sagen, dass der Componist sein Werk mei-

sterhaft vortrug, ist überflüssig genug. Sie keunen

sein hinreissendes Spiel in der Fülle gebändigter

Kraft und reifer Anmuth. Er scheint mir mit sei-

nen Composiüonen immer fortzuschreiten. — Die

Zuhörer erkannten das eifrig an. Uebrigens fehlte

in diesem Concerte keins der erforderlichen 1 8 Mu-
sikstücke, sage 18, und keiner der italien. Opern-

Sänger, e« gehörte also zu den besuchten und ge-

feierten Concerten. Eben so das von J. B. Cramer,

der darin Abschied vom engl. Publikum nahm, da
er im Begriff ist, nach München zu ziehen. Cra-
mer hat unstreitig seinen Ruf durch seine Etüden
gegründet und diesen hat er jetzt in einer neuen
Auflage einen Anhang von 13 neuen gegeben, die

der früheren würdig sind, ja sie beinahe übertref-

fen. — Diese spielte er in seinem Concerte mit
der ihm eigenen Zartheit und Lieblichkeit — ein

waiu'cr Schwanengesang! —
Auch Herz hat sein Publikum — wie stehen

nicht die jungen Mädchen auf den Fussspizen , um
auch nur einen Augenblick die Finger zu erspähen,

die die so oft geübten Variat über das Thema au«

dem Pre aux clerca spielen können, ohne auch
nur Einen der so oft gewagten und nie getroffenen

Sprünge zu verfehlen !, die Finger, die beim 5ost

Triller, beim 6ost. Crescendo nicht ermüden, sie

staunen und üben morgen desto fleissiger, und was

hilft's? —
' Mrs. Anderson, die ich eine Klavier spielende

Amazone nennen möchte, weil sie mit ihren ner-

vigten Armen recht de.b dreinschlägt , ist Lehre-

rin der Prinzessin Victoria, die durch ihre Gegen-
wart im Concert ihr alljährlich den Saal füllen

hilft, denn solche hohe Personen erscheinen hier

nur gar selten und die Majestäten nie. Die mei-

nen, sie seien schon Beschützer der Kunst, wenn
sie sich vom eingebornen Talent wöchentlich in

ihrem Palaste etwas vormusiciren lassen, wobei die

1 Königin fleissiger näht als zuhört, und der König

sanft schlummert. Wird einem fremden Künstler

durch die Empfehlung der an deutschen Höfen ver-

wandten Fürsten, die ihn stets so freundlich als

warm empfangen, das Glück, bei den Hofconcer-

ten der Königin von England zugelassen zu wer-

den, so belohnen ihn 5 bis 10 Guineen und die

Ehre! und so wird mancher Künstler in seinen

grossen Erwartungen betrogen.—
De Beriot hat ein Concert gemacht, wie er**

verdiente, d. h. ein unerhört volles; wie hinreis-

send schön hat aber auch der Mensch gespielt, und

wie einzig, ganz einzig war seine Cadence du Dia-

blo mit der Malibran. Sie am Klavier, selbst be-

gleitend, so dass die Beiden sich selbst und ihrem

grossen Genie überlassen, von keinem Orchester

abhängig, Alles in athemloser Bewunderung erhiel-

ten. Das Stück ist von Panseron; so sagt wenig-

stens der Zettel und die Worte erzählen von Tai -

tini'« bekanntem Traum; an der Ausführung aber

hört man, dass die Malibran und de Beriot es sich
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selbst müssen umgescbaffen haben, denn nur sie

konnten diese kühnen Cadensen denken, die nur

sie wiedergeben können.

Benedict, ein deutscher, aber in Italien ein-

gewohnter Klavierspieler, ist seit Kurzem hier und
gefallt mir sehr in seinem Vortrag und Anschlag,

es fehlt ihm an Kraft, dafür aber hat er Zartheit

und Ausdruck. Seine Compositionen sind mir thtils

su italienisch , theils finde ich sie zu viel mit An-
klängen aus den Werken eines meiner Lieblings-

Componisten, Mendelssohn, vermischt.

Benedict ist Weber*s Schüler und seine Vor-
liebe für ihn, der zunächst Beethoren's, auch Men-
delssohn'* Muster su aeyn scheint, mag diese An-
klänge hervorbringen. Mendelssohn aber übertrifft

sein Vorbild, ohne ihm nachzuahmen, Benedict

hat nichts Eigenes. Sein Spiel gefallt hier sehr,

und auch er hat, von de Beriot, der Malibran,

Grisi etc. unterstützt, ein gutes Concert gemacht.

Alle diese Talente vereinigt, sollte man mei-
nen, seien hinreichend, um ein Publikum zu be-
friedigen, und dies scheint's auch zu meinen, denn
es kommt ja in Massen und hört und ist entzückt.

Ein Künstler aber ist, der denkt anders, er heisst

Bochsa, und ist ein Harfenspieler, der ist jetzt nicht

mehr in Frankreich eingebürgert, weil er in Eng-
land bleiben muss, und versucht dort nun alljähr-

lich durch etwas ganz Neues die Leute zu locken.

Auf seinem Zettel heisst also ein Duett: Conver—
sation muaicale und ein stundenlanges Harfenpa-
sticcio über alle mögliche Thema's; musikal. Reise

um die Welt; er berührt alle, selbst die unent-

deckten Länder, wilde und civilisirte Völker lei-

hen ihm ihre Gesänge, ja sogar in China hat er

einzudringen gewusst, und als er dann endlich zu-
rück über die Tartarei nach Europa ging, musstc
ihm Joanoff ein russisches Lied mitten hinein sin-

gen. So etwas aber zieht, und gefällt's dann auch
nicht bei näherer Bekanntschaft, thut nichts. Boch-
sa's Concert, erzählen die Zeitungen, war voll, und
sein ellenlanger Zettel mit der ausführlichen Be-
schreibung dieser exotischen Musikgewächse hing
6 Wochen lang überall zur Schau; man las ihn,

man sprach darüber und das war ihm genug.

Ich könnte ihnen noch viele Concertgeber nen-
nen, aber es würden su viele und ich würde Sie
ermüden. Einen Künstler sähe ich gern unter ih-
rer Zahl, der sich nicht mit dasu zahlen wollte.

Aloys Schmitt, er war hier, ohne aufzutreten, ohne

sich auch nur in Privatzirkeln hören su lassen.

Verstimmt und wie es schien unzufrieden mit dem
fremden Lande, mit der unbekannten Sprache, reiste

er räthselbaft schnell wieder ab, etwas mehr Ge-
duld wäre ihm gewiss reichlich durch die Aner-
kennung seines schönen Talents vergolten worden,

aber Geduld und Zeit braucht's hier, und was dem
Künstler mehr nützt, als alle Empfehlungsbriefe,

die oft unbeachtet liegen bleiben, das ist eine, wenu
auch nur geringe Kenntniss der Sprache. Diese

Artigkeit, mit der er dem Engländer entgegentritt,

und die gleich für ihn einnimmt, bringt ihm oft

schönen Lohn. Das wissen aber die Leute nicht,

und wenn sic's wissen, glauben sie's nicht.

Ich muss wirklich schliessen, das fühle ich,

und doch möchte ich Ihnen gar zu gern noch von
einem grossen musikal. Feste erzählen, das die hie-

sigen Künstler ihrem Genossen Cramer zum Abschied

gaben, ein Diner, wo Jeder seine Guinee füVs Con-
cert und Viele ihm ihr Talent als Huldigung dar-

brachten. — Sie lesen aber Englisch, lesen Sie

also den beiliegenden Artikel aus Morning Chro-

nic] c , der Ihnen das Ganse treu beschreibt) ich

erschrecke ohnehin über die Länge meines Briefs;

wahr, genau und kurz zugleich erzählen, ist aber

schwer, und ich bleibe ja wie immer Ihr getreuer

Verität.

Mühlhausen in Thüringen. Der für seine Kunst

so rastlos thatige MD. Beutler bereitete den Freun-

den der Musik einen herrlichen Genuss, indem er

am l, Juli d. J. in der ehemaligen Jacobikirche ein

grosses Vocal- u. Instrtiraentalconcert veranstaltete u.

dirigirte.—
Das Orchester - Personal , an 160 Perso-

nen, bestand aus seinem Gesangvereine, aus Musi-

kern u. Dilettanten der Stadt u. der nahen Umge-
gend, ferner von Erfurt, Gotha, Göttingen u. Lan-

gensalza. Der erste Th. begann mit v. Webei 's im-

posanter Jubelouverture, welche trefflich executü't

wurde; bloss einige darin vorkommende ViolonceU-

Soli hätten etwas kräftiger hervortreten sollen. Hier-

auf folgte eine grosse Arie aus Sargin: „Ha, zu

Thaten ruft mich die Liebe" etc. mit obligater Cla-

rinelte. Frl. Franziska Heinroth aus Göttingen zeigte

durch den Vortrag derselben, welch' vortreffliche

Unterweisung sie seit l85S zu ihrer weitem Ver-

vollkommnung in Braunschweig genossen hat! Mit
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Recht wurde der so anspruchslosen Sängerin der

lebhafteste Beifall gezollt, so wie auch die Clari-

nettbegleitung dea Hrn. Musikus Schollmeyer volle

Anerkennung fand. Nach Frl. Heinroth trat ein

junger Mann, Hr. Ernst Melhfessel aus Mühlhau-
sen, Mitglied des Concertrereins in Basel, mit ei-

nem selbstcomponirten Oboeconcerte, Amoll, auf,

und erfreute Kenner und Nichlkenner durch Spiel

und Composition. Sein Ton ist schön, seine Fer-

tigkeit ausgezeichnet und seine Sicherheit in der

hohen Region bewunderungswürdig, so dass er den

berühmten Virtuosen unserer Zeit zur Seite gesetzt

Werden kann. Als Componist berechtigt er für

sein Instrument zu den schönsten Hoffnungen, was
um so erfreulicher ist, da die schwierige Oboe
eben nicht viele zweckmässige und ansprechende

Compositionen aufzuweisen hat. — Der zweite

und dritte Theil dieses musikalischen Festes be-

stand in dem Frühlinge und Sommer "von Joseph

Haydn, worin Frä'ul. Heinrolh (Sopran), Hr. Buch-
händler Heinrichshofen (Tenor) und die Herren
Oberlehrer Franke und Candidat Bötticher (Boss)

die Solopartieen übernommen hatten.

Obschon Hr. Dr. Heinroth — welcher die

Recitative mit dem Piauoforte begleitete— in der

ersten Probe gegen Referenten die Besorgniss äus-

serte, dass die Ausführung nicht ganz gelingen

werde, so fiel dennoch die Execution über alle

Erwartung gut aus. Die kleinen Fehler, welche

sich selten ereigneten und nur von denen bemerkt

wurden, welche mit Haydn's unsterblichem Mei-
sterwerke ganz vertraut waren, rührten grössten-

teils von der nicht sehr zweckmässigen Organi-

sation des Orchesters her, welche durch den en-

gen Raum bedingt wurde und den Director dem
Auge manches Orchestermitgliedes entzog.

Fräul. Heinroth trug alle ihre Solopartieen

zum Entzücken schön vor; Hr. Heinrichshofen

sang noch schöner, als vor zwei Jahren in der

Schöpfung; — ganz vorzüglich schön besonders

die Arie: „Dem Druck erlieget die Natur" etc.

Die Herren Franke und Bötticher mussten für ihre

schönen, tiefen Bassstimmen, welche im Manner-
quartett so herrlich wirken, die nur für Bariton

geschriebene Partie des Simon übernehmen und

manche Stelle ihrer Stimme durch Aenderung an-

i, wodurch in der Regel jede Solopartie für

Sänger sowohl, als auch für Zuhörer undankbar
wird. Die meiste Bewunderung verdienten jedoch
die Chöre, welche mit der größtmöglichsten P.ä-
cision durchgeführt wurden. Knaben und Mäd-
chen*) von 10 bis la Jahren sangen die schweren
Fugen, so wie den schweren Chor: „Ach, daa

Ungewitter naht" etc. mit ungemeiner Sicherheit,

und ihre jungen Kehlen im Vereine mit den Stim-
men der Männer und Frauen gaben dem Gesänge
eine eigentümliche Tonfarbe, die gerade in dea
Chören des Frühlings und Sommers die Herzen
kunslliebender Zuhörer mächtig ergriff.

Der innigste Dank gebührt daher dem Hrn.
Musikdirector .Beutler, welcher diese Chöre mit
unbegrenzter Geduld einstudirte und den Freunden
der Tonkunst einen so hohen Genuss bereitete.

Möge er in seinem Eifer für die Kunst bei raan-

nichfaltigen und oft unangenehmen Hindernissen

nicht nachlassen, sondern fortfahren, Schönes und
Gutes zu wirken. Die vielen und grossen von
ihm gebrachten Opfer werden nicht unbelohut

bleiben.

Nach dem Concerte war ein Festmahl auf
dem Ratfaskeller veranstaltet, dessen Saal zur an-
genehmen Ueberraschung für die gefeierte Solo-
sängerin mit den aus duftenden Roseu schön ge-
formten Buchstaben F.' H. umzogen von Guii lan-

den aus lauter Rosen zur Rechten und frischen

Kornähren mit Kornblumen zur Linken geschmückt
war. Auf ähnliche Weise hatten die Damen des
Gesangvereines die vordere Seite des Conceitloca-

les mit Guirlanden — den Frühling und Sommer
andeutend — ebeu so schön als sinnig verziert.

Alle wahren Musikfreunde werden gewiss in

den Wunsch einstimmen, dass Herr Beutler bald

wieder ein ähnliches Concert in dem so akusti-

schen Locale veranstalten , dass aber alsdann die

über dem Orchester befindliche Decke, die die

Wirkung der Saiteninstrumente sehr dämpfte, nicht

mehr vorhanden sein möge. Welch' herrlichen

Effect wird dann die Musik in dem vortrefflichen

•) Für kat der tbitige Bender eine Singichule

Ltipxig, bei Breitkopf und Härtel. Redigirt von G. W. Fink unter seiner Feranttvortlichkeit.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 30*UB September. 39. 1 8 3 5.

Einige Worte über Front Luit bei GelegetJtett

der Anzeige seiner neuesten Compoiitionen.

Herr Liszt gehört au den wenigen glücklichen

Söhnen der Natur, in denen die glänzendsten gei-

stigen Fakultäten sich achon dann entwickeln, wenn

andere nur erat physisch zu ei is Liren, nur au ve-

getiren acheinen. Aber er unterscheidet aich von

ihnen dadurch, daaa der reiche Quell seiner gei-

stigen Entwickelung sich nicht zu erschöpfen scheint,

und dass er, wenn auch vielleicht ein wenig spat,

nach einer allgemeinen harmonischen Bildung hin-

strebt. Liszt könnte, sollte Musiker, Poet u. Ge-

lehrter sugleich seyn, und er würde in jedem Be-

tracht höchst Ausgezeichnetes geleistet haben ; denn

es ist eine alte Wahrheit, dass die harmonische Ent-

wickelung aller Kräfte in demselben Maasse not-

wendig ist, als sie reich nnd stark sind, weil ein-

seitige Bildung in diesem Falle nicht nur den Man-
gel an nothigem Gleichgewicht unverhältnissmässig

starker hervortreten macht, sondern fast notwen-
dig zu einseitiger Exageration führt. Dies Alles

ist so natürlich und allgemein anerkannt, dasa es

keiner weitem Erörterungen bedarf, jo wenig als

einer Rechtfertigung, wenn wir diese Bemerkun-

gen als Grundansicht unseres Versuchs einer Cha-

rakteriatik Liazt's annehmen.

Liszt. ist allgemein bewundert, angestaunt wor-

den, so lange er uuler strenger Kegeln Autorität,

eingeschloaaen in den engen Cadre fremder Ideen

und Formen, seine Kunst des Piano-Spiels üble;

aber der heftigste Tadel, und wir können ihn nicht

unbedingt ungerecht nennen, hat aich gegen ihu

erhoben, sobald er die Schöpfung eigener Kunst-

werke unternahm; sei es, dasa er sich den stren-

gen Forderungen der Kuustlheorie unterwarf, oder

sei es, dass er, seinem Genius folgend, aich aller

< Konventionen entschlug, weil sie ihm durch drü-

ckende Fesseln den Aufllug zu seiuen Idealen zu

Sj.JUhqtssf.

erschweren schienen. Beide Fälle lassen aich leicht

erklären: Schallen nach positiven Regeln ist offen-

bar nur ein Machen, ein Handwerk — Schaffen

aber mit dem klaren .Bewusstaein und mit dem le-

bendigen natürlichen Gefühle vom Regelmässigen u.

Schönen, das ist Kunsttreiben — Schaffen ohne
dies Bcwusstsein, ohne dies lebendig natürliche Ge-
fühl, das eben jenes Bewusstaein massig t und re-

gelt, ist Phantasterei, das heisst, Wirkungen her-

vorbringen, die keinen Wiederhall oder Anklang

finden im ruhig heitern Geraülhe, und die weniger

aber noch Rechtfertigung hoffen dürfen vor dem
kalteu Verstände, der alle Erscheinungen dem mi-
nutiösen Prozesa seiner anatomischen Zergliederun-

gen unterwirft. Wenn nun endlich zn diesem ex-
travaganten oder phantastischen Treiben, was den

intellectuellen Gehalt des Werks anlangt, sich Süs-

sere Formen gesellen, welche ganz original, aich

jeder Vergleichung mit allem bisher Bekannten ent-

ziehen , sowohl ihrer innern als äussern Constru-

ction nach, deren Ausführung sich scheinbar phy-
sische Unmöglichkeiten entgegenstellen— wie könnte

man fordern, ja nur hoffen, bei dem wohlwollend-

sten Richter selbst, wahre würdigende Anerken-
nung zu fiuden? Da gibt es dann nur zwei Wege.
Entweder sich dem Despotismus der Convention

zu unterwerfen, oder die betretene Bahn muthig

zu verfolgen, in der tröstlichen Hoffnung, dass eine

Zeit kommen werde, wo aich die Kunst o. Künst-

ler zu der Höhe erheben, welche der au früh ge-

reifte rüstige Künstler allein, und ohne Dank und

Anerkennlniss zu finden, schon längst erstiegen halte.

Und solchem Sbeben, wer möchte bewundernde
Anerkennung, freundliche Theilnahme ihm versa-

gen? — Nach unserer Ansicht haben wir in die-

sen wenigen Zügen die eigentliche wahre Stellung

des trefflichen Liszt und die dea Publikums su ihm
hinlänglich bezeichnet

|
mebrzulhnn, kommt uns

ihm gegenüber nicht zu. Dasa also von einer Kri-
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tik seiner neuesten Werke, die ans eigentlich die

Feder in die Hand gegeben, die Rede nicht «ein

kann, daM hier die rauhe Hand dea Tadel« aich

gern ' zurückzieht, wird Jedermann leicht begreifen.

Liszt gehdrt nur aich an , und — wir wünschen

und hoffen ea mit ihm — der spätem Nacbzeit.

Möge er in dieser Ueberzeugung Kraft und Muth
genug 6m Im, den einsamen Pfad bia an'« Ende zu

verfolgen

!

Hier also nur die Titel der neuesten Werke,
die uns von ihm vorliegen:

Ippnritiona. Piano seit! f. Liast. Pr. SFr. net.

Die technische Ausführimg dieser drei nicht

sehr umfangreichen Werkeben — sie occupireu

29 Pages —- bietet, mit wenig Ausnahmen, keine

ausserordentlichen Schwierigkeiten; aber das innere

Vers! ändn ist— die intimen Beziehungen aller Theile,

wer mochte unternehmen, sie zu erforschen und zu

enthüllen in kritischer Prose?

Harmoniea poitique» et religieimea. Piano teul.

3 Fr. net.

Schwierig und von der höchsten Eigeutbüm-

lichke/t in Gedanken und Formen.

Grande Fontaine di Bravura tur la Clocliette

de Paganini. Pr. net 8 Fr.

Ausserordentliche Schwierigkeiten,— Formen,

welche sich dem Gewöhnlichen mehr nahern —
brillant und unter dea Meisters kunstfertigsten Hän-
den oft von Staunen erregendem Effect sind.

Francoü Stoepel.

R I C B 8 I O N.

Leitern biografica intorno alla patria ed alla

vita di Gio. Battitta Pergolese, celebre Com"
poutore di mtuiva, del Marcheae di VilUtroaa.

In Napoli, dalla Stamperia del Fiberno, i83i.

4 j S. in 8.

Während man in den historisch-biographischen

Schriften den Pergoleso bald zu Casoria , einem 8

oder 10 Meilen V.Neapel entfernt liegenden Städt-

chen (soll eigentlich heissen einem 5 Miglien oder

uugefähr eine Stunde nördlich von Neapel gelege-

nen Dorfe), bald, nach Maltei's Berichtigung, zu
Pergola in der päpstlichen Marca, und zwar 1707
geboren werden lässt, zeigt der Marquis Villarosa

durch den Abdruck eines documentirten Taufscheins. !

dass P. in der Nacht v. S.Jan. 1710 um 10 Uhr I
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tu Jesi zur Welt kam. (Der einzige Qoadri, in
aeiner Storia e ragione di ogni Poeaia, B. V. S. 196,
sagt Giambattista Pergolese di Jesi).

|

li^ieW folgt »un ein« gedrängt» Geschichte
der ehemaligen, meist durch Almosensammeln ent-
standenen vier Conaervatorien der Musik zu Nea-
pel. Das erste (?), de* Poveri di G. C. genannt,

wurde nach Cesare d'Engenio's Napoli sacra (Nap.
16a 4 in 4. S. 156) vom Priester Marcello Fossa-
lara aus Nicolera in Calabrien im J. i58o gestif-

tet. Das zweite, di S. Onofrio a Capuana genannt,

verdankt seine Entstehung im J. 1600 dru soge-
nannten Confratelli de' Bianchi di S. Onofrio, wel-
che die Waisen in der Contrada capuana christ-

lich u. musikalisch erziehen Hessen. Das dritte,

S. Maria di Loreto genannt, wurde nach benann-
tem Engen io von Juan Tapia, apostolischem Pro-
tonotarius der spanischen Nation, im J. 1S37 ge-

stiftet (weit richtiger gibt also die Leipz. mus. Zeit.

Jahrg. VIII. (1806) No. 19 u. Sa dieses als da«

erste Conservatorium • an); in besagler Kirche las

man eine auf den frommen Tapia Bezug habende

Inschrift. Das vierte Conservatorium, della Piela

de' Turchini, entstand zu Ende des XVI. Jahrh.

durch einige Confratelli der Kirche Incoronatella.

Die eigentliche Zeit, in welcher man die Musik
daselbst zu lehren begann, ist unbekannt; aus eini-

gen aufgefundenen, dem besagten Conservatorium

angebörigen Schriften ersieht man aber, dass im
J. 1670 die beiden rühmlich bekannten Francesco

Provenzale u. Pater Gennaro Ursino (Erslcrer war
vor Scarlatli königl. Kapellmeister; beide finden

sich aber bei keinem musik. Biographen erwähnt)

zu Musiklehrern erwählt wurden. Diese vier Con-
aervatorien, aus denen so viele treffliche Tonsetzer

hervorgegangen, erlitten bekanntlich in der Folge

verschiedene Veränderungen. Im Jan. 1806 wur-
den die beiden von S. Onofrio u. Loreto mit dem
der Pieta de' Turchini unter dem Namen Real

Collegio di Musica vereinigt. Im J. 1808 wurde

es nach dem aufgehobenen Damenkloster von S.

Sebastiane, und im J. i8a6 nach dem ehemaligen

Ct-lestinerkloster in S. Pietro a Majclla , wo ea

«ich jetzt befindet, verlegt.

Pergolese wurde in's Conserv. de* Poveri G. C.

(wie es Gerber im alten Lexicon sagt, und nicht

in S. Onofrio, wie er es im neuen nach Mattei

berichtigt) aufgenommen; wahrscheinlich muss er

sehr arm gewesen aein. Anfanga lernte er die

Violine unter dem Maestro Domenico de Matt eis,
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und macht« so gute Fortschritte, da» ihn dieser

dem berühmten Gaetaao Greco, Lehrer der Com-
Position im benannten CoDeerratorio , anempfahl.

Nach Greco'« Tode setzte er unter Dnrante, und

als dieser nach Wien berufen wurde, unter Feo
da« Studium der Musik fort. Pergolese war der

Erste, sagt Hr. V., welcher der Arie eine von
ihrem Gesänge verschiedene Instrumentation, und
den beiden Violinen zwei verschiedene Motiven gab,

anstatt Scarlatti's schwerer u. trockener Manier, viel

mehr der durch die Worte auszudruckenden Lei-

denschaften anzupassen suchte.

P.'s erste Compositum, noch als Zögling dea

Conservatoriuras , war ein dramma aacro, S« Gu—
glielmo d'Aquitania betitelt, das im Sommer dea

Jahres 1751 im Kloster S. Agnello Maggiore mit

solchem Beifalle aufgeführt wurde, dasS die Für-
sten Stigliano und Caracciolo nebst dem Herzoge
Carafa ihn sogleich in ihren Schutz nahmen. Den
folgenden Winter componirte er die Oper Sallualia,

Worin der berühmte Contralt Ritter Grimaldi sang

u. die Facehindli mit der Arie „Per queste amare
lagrime" besonders glänzte; sodann das bekannte

Intermezzo: La Serva Padrona. Im Jahre 1753
schrieb er eine zehnstimmige Messe nebst Vesper
für zwei Orchester, eine Opera buffa im neapoli-

taner Dialecte: Lo Frate innamorato, für*« Teatro

de* Fiorentini; eine andere Oper, il prigionier su-

perbo, für*« Theater S. Bortolomeo. 1754 die Oper
Adriano in Siria u. das Intermezzo : Ltrietta e Tra-
collo, 1755 die Opera buffa il Flaminio. Das Mil-
lingen seiner Olimpiade zu Rom im selben Jahre

ist bekannt. Das berühmte Stabat mater ist, nach

dem Verf., P.'s allerletztes Werk, also dessen

Schwanengesang gewesen; er componirte es für

die Minoriten zu S. Luigi (die ihm 10 neapolita-

ner Ducati — beiläufig 9 i Thlr. — dafür bezahl-

ten) su Pozzuoli (nicht Torre dei Greco,- wie es

die Meisten angeben), einer ungefähr eine Post von
Neapel entlegenen Stadt, dessen Aufenthalt ihm,

dem Lungensüchtigen, die Aerzte vorgeschrieben

hatten. Wenige Tage nach dessen Beendigung,

den 16. März 1736, starb Pergolese und wurde
im Dome daselbst begraben. Der hierüber autge-

stellte Schein lautet so : „Joh. Baptist Pergolese aus

der Stadt Jesi, begraben im Vescovato, hat als

Fremder eilf Dacati bezahlt, die der Bischof und
das Kapitel unter sich getheilt haben." In jenem
Dome ist vom Verf., dem Componisten zu Ehren,
ein Grabstein mit passender Inschrift gesetzt wor-

den. Aus einer Stelle in dieser Schrift, wo ej

8. 56 heissti ,»era difettoso in ona gamba" u.s.W.
tu Schlüssen , ist P. wuh rscheinlich etwas hinkend
gewesen*

Die dem Verf. bekannten Compositionen P.'s

sind folgende: Im neapolitaner Conservatoriom sind

vorhanden: I. Adriano in Siria, Oper in 5 Acten.

II. La Contadina astuta, Intermezzo in 5 Acten.

DL Flaminio, Oper in 5 Acten. IV. Lo Frate

innamorato, Op. buffa in 3 Acten. V. S. Gu-

pHeimo, Oratorium in 5 Acten. VI. L'Olimpiade,

Oper in 5 Acten. VIT. Ii Prigionier superbo, Oper
in 5 Acten. VIII. Salluslia, Oper in 3 Acten.

IX. La Serva Padrona, Intermezzo in a Acten.

X. Ein Violinconcert. XI. Zweichörige Messe.

XII. Salve Regina für Sopran. XIII. Aria: Nac-
qui agli affanni in aeno. XIV. Stabat mater. XV.
Vierstimmige* Miserere. XVL Fünfstimmiges Con-
ti lebor. XVII. Motett. XVIII. Antiphon (Origi-

nal). XIX. Zweistimmige Messe. XX. Salve Ke-
gina für Sopran. XXI. Kirchentöne mit ihren

Verselten.

Im Archive de' Padri delT Oratorio: L Mehr-
stimmige Messe in II. Die Partitur eines

Oratoriums auf die Geburt des Herrn.

Bei dem Maestro Parisi: I. Einstimm. Psalm
Laudate mit Violine, Viola und Baas. II. Zwei-
chöriger Psalm Dixit in D, mit Violine, Viola,

Oboe, Trombe e ßasso.

Beim Musikcopislen Coropagnoni, 4 Cantaten

für eine Summe, mit Klavier n. Violinbegleitung.

In England, bei Lord Norlhampton : I. Zehn-
stimmige Messe. II. Zehnstimmige« Dixit. III.

Vierstimmiges Confilebor in Canto ferrao. IV.

Sechs gedruckte Cantaten, drei mit Violine, Viola

und Bass und drei mit Klavierbegleitung.

Nachrichten.

Nürnberg, Juli, i855. Mit dem Eintritte der

schönen Jahreszeit hatten sich auch hier die mu-
sikalischen Aufführungen geschlossen und nur eine

länger vorbereitete Unternehmung, ein Kirchencon-

cert von unserm Gesanglehrer und Cantor Hm.
Köhler, war noch zurück. Auch dieses fand im
vor. Monate 8tait und endete die lange Reihe der

mns. Aufführungen des verflossenen Winters auf

eine würdige Weise. Weder über dies, noch über

die übrigen Aufführungen «ollen ins Einzelne ge-
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hende Beortheilungen gegeben werden; der Zweck
dieses Berichte ist blas, darzulegen, dau man in

Nürnberg durchet» nicht müssig wer, und dadurch

an zu deuten, auf welchem Standpunkte die Muaik
hier ttehe. — In der Sebaldskirche gab Stadt-

Mus.-Dir. Blumröder an Fetttagen Partieen, meist

aus Fr. Schneiders schönen Oratorien; am Kirch-

weihfesle Hr. Köhler in der Lorenrkirche aus Stad-

ler'« Jerusalem. Am Reformations-Feste war es

Haydu's Schöpfung, welche aufs Neue Ausführende

und Zuhörer begeisterte, gleichwie am Weibuacbta-

feste der Frühling aus Uaydn's Jahreszeiten. An-
ziehend war es, iu diesem Weihnachts-Concerte

(nach Beethoven's gr. Sinfonie in C tnoll) auch das

neue Oratorium, die eherne Schlange, von Löwe
für Männerstimmen (von Mitgliedern der Lieder-

tafel execulirt) zu hören. — Am Charfreitage gab

Mozarl's Requiem und Beethoven's Sinfonia eroica

(hei einer Aufführung des Stadtmusikdir. Hi n. Bluin-

löder) Gelegenheit, sich an beiden herrlichen Ton-
schöpfuugen zu ergötzen, und in dem oben erwähn-

ten Kircheucoucerte Hrn. Köhler's war es besonders

die Hymne von Schiebt' mit den beideu Fugen,

welcher der Preis zuerkannt werden mnsstc, so wie

der grosse Chor aus Stadler*« Jerusalem : „O gros-

ser Gott", durch aoo Stimmen ausgeführt, in sei-

ner Art eben so mächtig wirkte, als ein Choral von

loo Männerstimmen mit 16 Posaunen begleitet.

Früher, Anfangs November, erfreute Hr. Prof.

Vogel aus Berlin iu zwei stark besuchten Conccr-

ten in der Kirche zu St. Sebald durch gediegene

Vortrage auf der erst vor wenig Jahren durch

Büttner wirksam restaurirten Orgel.

Ohne grosses Geräusch bildete sich am 26. Aug.,

dem zweiten Nationalfcstlage, das zweite Manner-
gesangfest von nahe an 300 Männerstimmen aus

den hiesigen u. benachbarten Gesangvereiuen. Ein
Choral, Hymnen v. Klein, Panuy's Kriegerchor,

Sponliiii'« Königslicd, ein Chor v. Saliere und da«

Hallelujah aus Händel'« Messias waren die Gegen-
stände der gelungenen Aufführung unter Leitung

Hin. Köhler'«.

Die Liedertafel, von der die Anregung aus-

ging, fährt fort, iu ihren Monatsversammlungen
(welche auch der zweite Männergesangverein , der

Liederkranz, einhält) thätig für Ausbildung des Ge-
sanges zu wirken und begann am laten d. bereits

ihr 7tes Jahr mit immer wachsender Theilnahme.

Fr. Schneider's schöne Festbymue: „Jehovab, Dir

frohlockt der König" für 8 Stimmen war dem
6«ten Jahresfeste gewidmet,

i

1 Ein Cyclu« .von 8 Concerten , von Hrn. F.
W. Cramer veranstaltet und geleitet, vom Publi-

kum «ehr besucht, bot, nach de« Unternehmer*
Plane , fast durchgehend« Tondichtungen früherer

Ja Ine, wie einige .der schönen Siufooieen Beetho-

ven'«, Vogler'«, Ouvertüren Moeart'«, Spontini'a,

Cberubini'«, Mehul's, Spohr's etc. alle mit sicht-

licher Liebe durchgeführt. Unter den concertiren-

den Instrumentalmusikstücken fanden sich (von Hrn.
Cramer vorgetragen), ein Concert und Quintett von
Mozart, Concerte Beethoven's und Böhner'«, dann

mehre neuere Violincompositionen (von Hrn. Bach
gut execulirt) und Partieen für Horn, Fagott und

Clarinette. Den neuern Arbeiten gehörten mehre
Gesangparlieen , theils für einzelne Stimmen, theils

für den Männerchor (Liederkranz) an.

Von Interesse war in einem dieser Ab.-Con-
cerfe der Antheil des geachteten dram. Künstlers

Hrn. Kunst durch Declamation der Mosengeil'schen

Dichtung von Egraont zu Beethoven's herrl. Musik.

Die Concerte im Museum waren mehr der

neuern Musik gewidmet; sie leitete Hr. Köhler und

wir hörten als neu: die Festouverture v. F. Ries,

dann Ouvertüren von Lindpaintner, Kalltwoda und

Reissiger. — Ein Coucert zeichnete Frl. Lang aus

Regensburg, eine talentvolle Dilettantin, aus; in ei-

nem zweiten erfreute uns Hr. Breiting mit der gros-

sen Arie des Rodrigo aus Otello, worauf er Fr. Schu-

berts „Wanderer" vortrug und bei Ausführung der

Neithard'schen Festhymne („Wo ist, so weit die

Schöpfung reicht") mit der Liedertafel Antheil nahm.

Eines der Concerte des Museums war dem ausge-

zeichneten Spiele der Herren Gebr. Moralt und des

Hrn. Zadacky, Hofmus. von München, gewidmet

und in einem andern spielte Hr. B. v. Lutzau aus

Riga , ein ausgezeichneter junger Fortepiunospieler,

der sich den Winter über hier aufhielt, erst das

schwere Chopin'sche Concert, dann die für 2 Flü-

gel gesetzten Variationen v. Herz mit Frl. v. Hola-

schuher, einer hiesigen achtungswerlhen Klavier-

dilettantin.

Die Oper, für Nürnberg ein Bedürfnis« und

stets derjenige Tbeil der Thealerunternehraung, wel-

cher aus Finanznöthen hilft, ist einem Wechsel vol-

len Schicksale Preis gegeben. Mit Anfange des

neuen Lebens im (i833) neu erbauten Gebäude

fanden sich mehre Elemente, welche ein fortdau-

erndes reges Wirken hoffen Hessen , aber sie 1er-
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alreuten «ich; ein Direction«wech«el sollte helfen;

es will auch jetzt nicht gehen! — Indens hatten

wir Glansmomente durch die Gastspiele der ge-

feiertsten Künstler und Künstlerinnen. Die Na-
men der Herren Breiting und Pellegrini, der Frl.

Sabine Ileinefetter und der Mad. Spitzeder darf

man nur nein. - . um obige Bezeichnung zu recht-

fertigen. Als effle grosse Stütze der Darstellungen

solcher gefeierten Gaste betrachten diese mit Grund

unter lim. Bach'« Leitung das treuliche Orchester,

dem nichts fehlt, als ein besseres Verhältnis* der

Sailen- zu den Blasinstrumenten, dann die Leistun-

gen des Hrn. und Mad. Heim (Tenor u. Sopran),

deneu meistens die Herren Loewe (Tenor), Geiss-

ler (Baas) und Wolfram (Bariton) wirksam zur

Seite stehen. — Leider gehen Erstere bald nach

Cassel und es drohen abermals trübe Operntage!

Mögen sie sich bald wieder erhellen und die Oper
im Einklänge mit den übrigen musikalischen Ver-
hältnissen bleiben, welche man, nach vorstehender

einfacher Darlegung, gewiss nicht ungünstig nen-

nen kann. C. JU.

Strassburg. Concerte. Nie waren die öf-

fentlichen Concerte sparsamer, als vorigen Winter.

Die ehemaligen Vorsteher der aufgelösten philar-

monischen Gesellschaft wagten deren nur 3 auf
Subscription zu unternehmen. Es ist leider mit

dem Kunstsinne so weit gekommen, dass, sollen

dergleichen musikalische Leistungen gedeihen, vor-

erst die Aristokratie des Reichlhums bestimmt wer-
den rauss, Aullieil daran zu nehmen, damit die

Mittelklasse, die sich alsdann auch dazu gerechnet

wissen will, sich anschliesse. Beförderung der

Kunst ist dabei der letzte Gedanke. Dieser bekla-

genswerte Zustand wird zum Theil durch eine

Menge unentgeltlicher musikalischer Moigenunter-
haltungan bei verschiedenen Musiklehrern, denen
man sogar den Namen Concerte beilegt, befördert,

wodurch auch der unerschrockenste Musikliebha-

ber gegen eigentliche öffentliche Concerte gleich-

gültig wird.

In dem eisten der 3 Concerte wurde die Ou-
vertüre zu Fidelio sehr brav gegeben; ein Clari-

netlconcert von bVrr, durch Hrn. Boymond. Sohn,

erstem Clar. am hiesigen Theater j er zeigt viel

Fertigkeit, befleissigt er «ich auch, Schallen und
Liebt in sein Spiel zu bringen, so wird er sich

eines theilnehmendern Beifalls zu erfreuen hü bin,

da «ein Ton gut ist. Hr. Jupin spielte mit der ihm

eigenen Virtuosität ein höchst schwieriges Rondo

brillant auf der Violine. Der Gesang bestand aua

ein«- Scene aus Anna Bolena, von Donizetti, durch

eine Liebhaberin; — Duett des 3ten Ada aus

Teil, durch eine Dilettantin uod Hrn. Julien, er-

sten Tenoristen de« franz. Theater«;— Scene von

Lindpaintner mit obl. Clar., gesungen von Hrn.

Loewe mit dem geschmackvollen Vortrage, der ihm
eigen ist. — Introduction su Teil, durch Dilet-

tanten und Hrn. Julien.

In dem aten Concerte (a5. Mars i835) wie

im ersten keine Symphonie, sondern 3 Ouvertü-

ren, jene der Vengeance italienne von Jupin, wo-
von im letzten Berichte bei Gelegenheit der Oper
gesprochen worden; sie eignet sich mehr für da«

Concert, — und jene der Olympia von Poissl,

beide sehr gut aufgeführt. — Variationen von
Loewe für da« Horn, durch Hrn. Koenig, mutter-

haft. — Harfenconcert von ßoehsa, durch Mad.
Pfortner (geb. Frort). Die Seltenheit, ein Concert

auf diesem Instrumente mit voller Orchesterbeglei-

tung von dieser bescheidenen Künstlerin (Tochter

des geschätzten Cla viermachen Frost) mit so vie-

ler Nettigkeit und Geachmack vorgetragen su hö-

ren, erregte allgemeine Theil nähme. —_ Varia-

tionen für Ciavier und Violine, durch Hrn. und

Mad. Jupin (geb. Kuttner), Hessen nicht« su wün-
schen übrig. Der Gesang bestand aus einer Scene

ans Semiramis (Alt) durch eine Dilettantin.— Scene

aus Tancred, durch Hrn. Loewe, am Klavier! wie

arm in Gegenwart eines vollständigen Orchester«! —
Finale derselben Oper, jedoch mit Orchester, durch

Dilettanten und Hrn. Lange, 3. Ten. d. franz. Thea-
ter«; die Wahl einiger langsamen Tempi und der

unreine Gesang in dem herrlichen Quartett, ohne
Orchester, welcher durch das Einfallen eigens

dazu gesetzter Begleitung von Clarinetten und Fa-
gotten um so unausstehlicher wurde, machte ei-

nen widrigen Eindruck.

Am 1 5. Apr. hörten wir im grossen Warme-
zimmer des Theaters Hrn. Ritter Frdr. Kalkbren-

ner. Bei einem spärlich zusammengesetzten dop-
pelten Quartett, statt Orchesters, spielte er ein For-
tepianoconcert (Mss.), ein Duett für Piano u. Vio^
line über Themen aus Robert, mit Hm. Jupin, und
eine Phantasie nebst Variationen. Zwischen die-

sen Nummern wurde Folgendes gegeben : Scene au«

Corradino von Ros«ini , geaungen von der Altistin

der deutschen Bühne, Dem. Micoliuu. — Varia-

Digitized by Google



655 1835. September. No. 39» 65G

Honen für die Flöte durch Hrn. Predigam, rein,

aber obne Seele, wie gewöhnlich. — Variationen

für da« Horn, durch Hrn. Koenig, sehr brav, und

Duett aus Masaniello, nach wiederholtem Anfange

durch die HH. Lange (Ten.) und Roy (Bass) mit

blosser Klavierbegleitung. — Ueber den ausge-

zeichneten Vortrag des grossen Meisters Ritt. Kalk-

brenner und die VollLommenheit des mechanischen

Theils seiner Ausführung, ist nur eine Stimme;

was seine Composilion betrifft (von den Variatio-

nen ist keine Rede), so findet Ref. das in diesen

Blattern bereits i8a8 (s. d. Jahrg. S. 684) dess-

halb ausgesprochene Urtheil noch immer (reffend,

dass nämlich „in dem Geistigen seiner Tondich-

tungen wol nie eine gewisse Deutlichkeit, angeneh-

me Eingänglichkeit und zweckdienlicher Glanz ver-

tu isst wird , wol aber dafür mitunter Lebendigkeit

der Empfindung, höhere Phantasie und tiefer ein-

greifender Zusammenhang grossartig musikalischer

Gedanken." Nach Anhörung des Pianoforlecon-

certs, freilich nur mit Quarlettbegleitung, War in

der zahlreichen Versammlung eine gewisse Unent-

schliissigkeit bemerkbar, gleich als frage man sich

:

war dies nun der berühmte Kalkbrenner? Jedoch

wurde bald diese Kälte, welche wol nur der Com-
position gelten konnte , durch enthusiastischen Bei-

fall verdrängt nach Anhörung des aus Themen
von Meyerbeer zusammengesetzten Duetts, aus Ro-
bert d. T. und der Variationen, womit das Con-

ceit beschlossen wurde.
(Fortsetsuns, folgt.)

Fortsetzung und Schlus» der Karneval*- und
Fastenopern in Italien Um t. w.

Lombardisch-Venetianisches Königreich.

Mailand (Teatro alla Scala). Bellini's Bea-

trice Tenda fand eine kalte Aufnahme. Die Ronzi,

welche ebenso wie die Pasta auf dem Theaterzet-

tel mit grossen Lettern gedruckt stand, nahm in

der Folge etwas abi Poggi befriedigte in dieser

Oper das Publikum mehr als Cartagenova. Mit

dem 6. März, an welchem Tage die Nachricht

vom Tode des Kaisers von Oesterreich eintraf,

wurden die Theater geschlossen.

Da in dieser kurzen Zeit die drei Sängerinnen

ersten Ranges: Malibran , Pasta u. Ronzi, auf der

Scala sangen, so verglich sie Jemand mit drei be-

rühmten Malern auf folgende Weise

:

Michel, cui 21 pentier d'Aagelo aaaunts:
Marietta Malibran rapiice incanta.

Profondo ü T«ro indaga il «ran Leonardo:
Perauadc la Paita anche 11 piü tardo,

Correggio figlio di dolcasaa e amor«:
Ci connuort la Ronii a toera il cuore.

Die Malibran hat aber vor den jetztlebenden

italienischen Sängern ersten Ranges den Vorzug.
,
Sio ist jung und, wohlgemerkl, atrio- und ßuffo-
sängerin zugleich, hat Eigenschaften, die zusam-
men keine vereint. Stimme schön, stark, urafanga-
rcich mit Doppelrcgisler ; Aussprache vortrefflich ;

Gesang und Action oft überraschend schön. Nun
I unsere dermaligen Sänger ersten Ranges. Die Pasta
auf der Neige. Die Tacchinardi, gewiaserraaassen

eine italienische Malibran, singt oft besser, hat aber
ihre Stimme nicht. Der Ronzi fehlt es ebenfalls

an einer schönen Stimme; die Pasta und Ronzi sind

!
keine BufTosängerinncn. Tenore: Rubini und Don-

; zelli sind Mos Seriosänger; David ist fertig. Bassi-

I

sten: Lablache ist höchstens noch ein grosser Buffo;

Tamburini ein vortrefflicher, aber kalter Sänger.

Indess Italien hat bei alledem, wie kein anderes

;

Land, eine sehr grosse Menge Sänger, die zur

prima classis sine eminentia gehören, also gleich

nach denen de« ersten Ranges den Platz einnehmen.

Was nun die Malibran insbesondere hetriffl,

so erhellt aus der unlängst vom Pariser Tribunal

;
erlassenen Sentenz, wonach ihre Heiralh mit Hrn.
Malibran null erklärt wird, dass sie, Maria Feli-

cita Garcia, den 24. Märt 1808 su Paris geboren
ist und mit Hrn. Malibran, einem zu Neuyork ein-

gebürgerten Pariser, in Gegenwart des französischen

Consuls daselbst am 25. März 1826 verehlichl wurde.
Der Violinist De Beriot begleitet sie seit mehren

I Jahren auf ihren Reisen. Sie heisst aber noch im-

;

mer Malibran.

(Teatro alla Canobbiana.) Ein Amerikaner,

Namens Harvey Leach, genannt der Zwerg von
' Sunderwald (mit kurzen Beinen und langen Ar-
men), welcher die Affen geschickt nachahmt und

;
sich bereits im Cirgue Olympique zu Paris und in

j

Süditalien producirt hat, gab den 24. März eine

sein sollende musikal. Posse, betitelt: Baboon, ossia

il rano selvaggio, wozu ein Maestro in Mailand

Stücke aus Meyerbeer's Robert le Diablo zugestutzt

und verunstaltet hat. Marini ausgenommen, war
das übrige Sängerpersonal so vortrefflich, dass es

auf dem Theaterzettel gar nicht genannt wurde.

Das Stück begann mit einer Ouvertüre zu einer

tragischen Oper. Das Uebrige verstand Niemand.
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Da« Schöiute im Ganseti war, da« Hr. Harvey,

der von der Bühne bia zur 5len Logcnreihe schnell

hinaufkletterte und alle ihre Brüstungen ausserhalb

in der Runde durchlief, sich öfters stellte, als wollte

er herabfallen u. dadurch die Zuschauer erschreckte;

Viele erschraken dabei wirklich, was auch vielen

Beifall fand. In dieser musikal. Misere waren im

Orchester i'a Violinen u. 16 Bassinstrumente (näm-

lich Contrabässe, Violoncell«, Poaaunen, Fagola):

ein hübsches Verhältuiss.

Bergamo. Ricci'« Scaramucria eröffnete hier

die KarnevaUslagione. Die Prima Douna Eloisa

Gned (eine Ungarin) mit einer starken, umfang«-

reichen Stimme, von der bereit« im vorigen Be-

richte die Rede war, und der Ba«sist Scalese wa-
ren die Glanzpunkte. Eran due or son tre, eben-

falls v. Ricci, fand keine gute Aufnahme; Doni-

nelti's Fnrioso trug den Sieg davon.

Brescia. Ricci'« Scaramuccia war hier eben-

falls die erste Karnevalsoper. Die Lipparini, die

Ratti, die Herren Zilioli, Lauretli, Lei, Marly sind

keine zu verachtende Sänger; demungeachtel machte

die Oper einen grossen Fiasco am 37. Dec., wor-

auf das Theater geschlossen, um 6. Jan. abermals

mit dieser Oper eröffnet, und am 18. darauf die

Matilde Shabran mit der hier beliebten Boccaba-

dati und benannten Sängern (ausser der Lipparini)

mit rauschendem Beifall gegeben wurde. Der an-

fangs verunglückte Scaramuccia kam noch einige

Male auf die Scene, um die Matilde abzulösen;

aber Buch und Musik behagten wenfg, weswegen

am m. Febr. die Sonnambula, abermals mit der

Boccabadati, in die Scene ging. — Und mit alle

dem Fanatismus für die Boccabadati gab's leere

Theater, und die Impresa hatte ein bedeutendes

De6cit. Die Lipparini , einst eine eben «o wackere

BufTosängerin , als jetzt wackere Tabakschnupferin,

fand man nicht mehr jung, was «ehr viel zur to-

talen Niederlage des 37. Dec. beitrug; in der Folge

wurde sie jedoch applaudirt, und in ihrer Benefiz-

Vorstellung sogar ein Gedicht auf sie gemacht.

Crema. Unser Theater wagte diesen Fasching

nicht nur die Norma, sondern sogar den Mose zu

geben, und machte gute Geschäfte; sowohl die Oper
als das weltberühmte Oratorium gefielen ungemein,

in ihnen vorzüglich die bekannte Parlamagni und
die Altistin Tosco, die ein Mailänder Blatt unrich-

tig zum ersten Male die Buhne betreten lässt; sie

macht Fortschritte in ihrer Kunst.

Crcmona. Der Furioso war die Karnevalsoper

und der Bassist Negriui ihr Held; Vaccaj's Gin-

lietta e Romeo erhielt «ich wenig auf der Scene.

(BescMu*. folgt.)

Kurze Axzbigb.

1. Introduktion et Tarantella pour Piano/, et

Violoncelle obligi comp. — par Ch. Laselk

et F. A. Kummer. Leipzig, che» Breitkopf et

Hirtel. Pr. i4 Gr.

3. Jntroduction et grandee Variation* pour Pße
et Violoncelle comp. — par Charle» Ixuelk

et F. A. Kummer. Op. 19. Ebend. Pr. 1 Thlr.

5. Rapnodie musicale. Adagio et Rondoletto pour

le Pianof. et ViolonceUe obligc — . Von den-

seilten. Oeuv. 33. Ebendaselbst. Pr. so Gr.

Alle 5 Werkelten gehören zur Unterhaltungs-

musik in häuslichen Zirkeln nnd behalten die ge-

wohnte Art bei, ohne auf etwas Anderes Ansprüche

machen zu wollen. Hr. F. A. Kummer ist als Virtuos

u. Comp, bekannt; er hat auch hier für sein Instru-

ment gut gesorgt Der melodische Vortrag u. die

nicht zu grossen Bravouren wechseln für beide In-

strumente, das« kein Theil vernachlässigt worden ist,

wie dies in solchen Unterhaltungen, die zugleich für

Dilettanten als Uebungen zu betrachten sind, mit

Recht zu geschehen pflegt. Hr. L. versteht »ein In-

strument gleichfalls und verlangt von den Spielern,

wie hier billig, nicht zu viel. Das Schwierigste im

Verhältnisse gegen die beiden übrigen ist das mit-

telste; dennoch wird man auch diese Variationen

mit Berücksichtigung des jetzigen Standpunktes nicht

unter die grossen zahlen wollen, ob *ie gleich glän-

zender sind, als die massigen Forderungen der bei-

den andern Nummern. Man klagt wirklich mit Un-
recht über Mangel an solchen Compositionen, die,

den verlangten Fertigkeiten u. dem durchaus nicht

hoch fliegenden Inhalte nach, für mässige Spieler

sich eignen: man verlangt aber wunderlicher Weise
von solchen Gaben nicht selten die Wirkung u. das

Geistanregende höher gestellter Werke. Beide« lasst

sich nur selten vereinigen, u. es gehört mehr dazu, als

man meint. Es gibt «ehr viele Musikliebhaber, für

die solche Gaben gerade die rechten sind. Für diese

lese man dergleichen aus u. verleide ihnen den Ge-
nuas daran nicht gewaltsam; man bringt sie damit

nicht höher, sondern tiefer. —
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Verlags - Eigen t h u in,

Im Liefe künftigen Monali erscheint im Verlsgo dar Unter-

J. Moscheies, Grind Duo pour deus Pianos. Onrre 0a.
— Lo meine VIU|< pour Im Piano 1 cjmtro tu «Inj par

Leipsig, üb September i8S5.

H. A. Protut — Fr. Kietner.

A n zeigen.
Bei mir ist so eben erschienen :

Niue, F., Responsorien , oder Chöre tu drei Liturgien, mit

eingelegten Sprächen, Partitur i Thlr. 4 Gr. oder
' a Fl. 6 Er.

— dieselben in einseinen Stimmen fiir Diecant, Tenor,

Alt, Ram — 19 Gr. oder 54 Kr.

— jede Stimme einaeln S Gr. oder 1 4 Kr.

— Hymnus ambroaianua , Te Daum laadamua, (o musi-
cam redäctu«. Für 4ttimmigen Minnerchor 8 Gr. oder

56 Kr., jede Stimme eiusela a Gr. oder y Kr.

Stuttgart, d. 7. Sept. i835.

F. H. KotUtr.

In der B e e k e r'ichen Buchhandlung in Quedlinburg
ist ao eben erachieuen nnd in allen Buchhandlungen au haben:

DU Orgel und deren sweckmäasiger Gebrauch
bei dem öffentlichen GoUeadienale. Ein Hand-
buch fiir angehende Organiaten, Prediger, Kir-

cheninapectoreu und Kirchenpaüone von 7. H.

Göroldt. 8. geh. 10 gGr. od. ia£ Sgr.

Der Mangel ao einem Ihniichen kleinen Werke über die

Orgel beatimmte den rühmlich. t bekannten Verfaseer aur Her-

auagabe dieses Buchea. Dfm angekendea Organiaten wird

durch diaielbe ein Leitfaden in die Hand gegeben, an wel-

chem er mit Nutaen tum Studium grösserer Werke übergehen

kann. Solchen Männern, denen die Aufsicht uad Fürsorge

über Kirchen anvertraut iat, und denen Zeit und Gelegenheit

mangelte, grössere Werke über die Orgel au etudiren, «eben

diese Bogen gründliche Anweisung, bei vorkommendem Neu-

h . u und bei Reparaturen die Arbeit dea Orgelbauera überaeben,

Fehler entdecken , ao aur Vollkommenheit der Orgel beitra-

gen, uanöthige Gcldkoaten abwenden, auch wohl übertriebene
Forderungen erkennen au können

\ sogleich eher werde« sie

wie ein

Neue Musikalien.
BeiMorita Woetphal inBarlia erschien 10 eben und

iat durch jede aolide Buch- uad Musikhandluag am be-

Reiaaiger, F. A.
f

Erinnerung an
Das Lager bei Kaiisch

für daa Piaooforte. Pr. taJ

Inhalt: Manch der Pr , Manch der Ruaaea, Ka-
> Daaeiger Waber.

Neue Musikalien
im Verlage

von C. F. Meier in Dretden.

Thlr.Gr.
J. J. F. Dotsaner, Muaeum pour lea araa-

teora de Violoncelle. Oeur. .57. No. i.

Romane* et Rondeau p. le Vclle et Pfte. . . — 10
A. Hinsel, Dreidner Pa r o r i t- Po 1 o n aii* f.

d. Pfte _ ,— a Original -Maanra f. Pfte — a— Reiter- Galopp f. d. Pfte a 5 m a

F. A.Kummer, Deuz Pieco* pour lea ama-
teura de Piano et de Violonealle.
Oeur. 87. No. | n. a a — 16

G. de Memera, Ce a'att pas bien. Romanre
aT. aecomp. de Piano _ 4

C. B. t. Miltiti , Erlkönig, Ballade tob Cöthe,

mit Begl. dea Pfte. — 8

Bekanntmachung.
Da der Clarierauasug meinea neuea Oratoriums: „Des

Heilaads ietste Stunden" nunmehr sur Venendung bereit liegt,

o ersuche ich die geehrten Subscribenten-Sammler, die mir
ihre Litten noch nicht haben 1

Caaael, im 1835.

Lou't» Spohr.

Leipzig, bei und Härtel. von G. fV. Fink unter
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 7*" October. N=. 40. 1835 '

Peter Joseph Lindpaintner»
D.rgcs teilt von Dr. G. Ponny.

m die Bekanntschaft Lindpalntner's beneide ich

Sie", sagte unter bedeutungsvollem Händedrucke
der tief innige Musikfreund und gelehrte Kenner
der Kunst * * zu mir, als ich im Mars i85o von
ihm Abschied nahm, um nach Stuttgart au reisen

und hier meinen ferneren Wohnsitz zu nehmen.
Eine ganze Welt lag in dem Blicke, den der gute

Mann dabei auf mich warf. Erst nach einigem

Schweigen und nur aphoristisch fuhr er fort: „Wie
ein Golt seine Welt, muss der Mann die schöne

freie Natur und mit dieser die Kunst lieben ! —
Einige sind berühmt, Andere verdienen, es zu

sein!" — Ersteies verstand ich und verstehe es

noch mehr jetzt.- Letzteres aber — stundenlang

trug ich mich damit umher— ich konnte es nicht

recht begreifen. Das böse Geschick wollte es, dass

ich im Postwagen neben eine nicht sonderlich in-

teressante Figur zu sitzen kam, die, gottlob! und

vielleicht aus guten Grüuden maulfaul, mich auch

nicht eben zum Sprechen zwang: ich legte mich

so bequem als möglich in die gut gepolsterte Ka-
stenecke, stellte mich schlafend und dachte noch

immer über das mystische Berühmtsein nach. Les-

sing's starker und immer feuriger Geist hatte den

Gedanken einst geschaffen, und in einem Augen-

blicke mit Blitzesschnelle, wie sprühende Funken,

aufs Papier geworfen, in dem er gewiss nicht

ganz frei war von allem Unwillen. Etwas Bitte-

res lag zwar auch in dem Tone, mit welchem **

ihn aussprach; aber es reizte mich nicht, weder
zum Scherz noch zur Erbitterung , was doch Les-

aing unstreitig damit wollte; nur eine Ccutner-

schwere fühlte ich auf mir lasten, die allein die

Zeit und ein reifliches Bedenken in ihr davon ab-

Mälzcn konnten. — Das erste Wort des Mannes

begriff ich, wie gesagt, und begreife es jetzt noch

57. JsJugtu^.

mehr, da ich neben der Person nun auch mit Lind-
paiutner's Werken noch vertrauter geworden bin;

aber — „Einige sind berühmt, Andere verdienen,

es zu sein!" — ? — Die Gegenwart steht dem
Meuschen zunächst in der Zeit: ich dachte an Ros-
sini, Boieldieu, Herold u. A., auch noch an We-
ber und Mehre der nächsten Vorzeit; sie sind be-

rühmt, Alle — durch ihr Genie, den Genius, den
der Himmel ihnen verliehen hat, der eben deshalb

aber, weil er aus einer andern Welt scheint, sich

so wenig verkennen als mit Worten beschreiben

lässt, bei dem jedoch auch der Empfänger kein

Verdienst hat, selbst bei seiner Ausbildung kaum;
er bildet damit sorglos in seiner Stätte , unbeküm-
mert um das Woher und Wohin, einem innern

Triebe folgend, für den er keinen Namen hat,

dessen Ziel indessen selten, ja fast nie vollkommen
rein ist, und der deshalb mit seiner schöpferischen

Kraft niemals etwas ganz Tadelfreies liefert. Klar-

ward mir's jetzt, wer da verdient den Ruhm: der

beharrliche Fleins, der, unterstützt nur von Talent

und tiefer Einsicht, aber ohne jene wundervolle

Gabe des Genius, durch sich allein zu gross tri Vor-
zügen gelangt, Alles, was er schafft, so schafft,

wie es sein muss, verdienstlich für den Autor, weil

es wirklich und in Wahrheit sein Werk ist, ver-

dienstlich für Andere, weil es sie wieder bildet,

was Werke des blossen Genie's niemals können,

da sie, zur Nachbildung gewählt, immer eine glei-

che Quelle voraussetzen. — Doch, schon hoch

erfreut über das Gefundene, traten betrübend un-

ter Anderen Cherubim und Schneider (Fr.) mir

entgegen: bei ihnen z. B. ist es doch nicht der

blosse Genius, der sie so bei ühmt gemacht hat,—
auch der eiserne Fleiss, das grosse Talent Und die

reife Wissenschaft ihrer Kunst haben Vieles dazu

beigetragen. Willig gab ich das zu, nicht blos,

weil ich muss; aber uraslos-sen konnten diese und

ähnliche kräftige Beispiele den Satz noch nicht;

40
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nur tod einer noch andern Seite her hieesen sie

den Sinn und die Bedeutung der Worte suchen.—
Rhythmus herrscht überall; nichts tritt so urplötz-

lich 'ein, das* nicht ein Vorhergegangenes u. Nach-
folgendes als Erzeugende* und Erzeugtes damit in

Verbindung stände; und so waltet auch die Natur

über die Stufen der menschlichen Bildung. Jede

Epoche tc/ieint hier nur plötzlich einzutreten ; im
Stillen ist sie reiflichst vorgearbeitet. Der Ruhm
aber, so wie die Geschichte halt nur diejenigen fest,

welche nach dem gemeinen Sinne des Worts wirk-

lich Epoche machten, in ihr lebten und leben, und

nicht die, welche sie vorbereiteten oder vorberei-

ten, obgleich diese verdienen, von ihm und der

Geschichte zum wenigsten eben so kräftig erfasst

und bleibend aufbehalten zu werden. Denn sie

waren uud sind es, die sich durch und über die

Zeit empor arbeiten mussten, ohne welche das Zeit-

alter für jene, welche meist nur eigentümlich zu-

sammenfassen und aussprechen, was diese schon

verarbeiteten nnd dachten, nicht empfänglich ge-

wesen, sie und ihre Werke mit ihnen verloren ge-

gangen wären. — Wozu aber alles dies? — ist

etwa Liridpaintner nicht berühmt?— Wolle mein
gefälliger Leser mir nur hierher nach Stuttgart fol-

gen, in Lindpaintner's Atelier, mit mir hineinleben

sich in seine Werke, und sie wird sich ihm von
selbst ergeben die Antwort, die er jetzt doch nur
errathen könnte, und die endlich denn auch mich
der Entschuldigung überheben wird, warum ich

von so weit und gerade von dieser Seite her mei-
nem Ziele zuschritt. —

Mit Briefen, die wohlwollende Freunde und
Gönner in Menge mir mitgegeben hatten, kam ich

hier an; bei meinem Widerwillen gegen derglei-
chen aufgedrungene Tischgebilte aber gab ich kei-
nen davon ab. Gleichwohl könnte ich viel erzäh-
len aus deu ersten Tagen meines Hierseins, die
ich in einem ziemlich frequenten Gasthause zu-
brachte, und manche, auch für den Musiker nicht
uninteressante, Charakterschilderung entwerfen ; doch
übergehe ich das Alles, und erwähi.e nur, dass der
erste Mann, den ich kennen lernte, gerade einer
der gutwilligst verschonten Adressaten war. Es
ist das von Wichtigkeit für meine fernere Geschichte,
denn es war ein Mann vom Handwerk, ein Musiker,
der als solcher wohl die beste Auskunft über Man-
ches u. namentlich über Lindpaintner musste geben

len, nach dessen „beneideter" Bekanntschaft ich

Aber hätte ich ihn nur nie

gesprochen, den Mann! Ich seh« ihn noch, wie
freundlich er mir im Speisesaale entgegentrat, alz

ich ihm meinen Namen nannte, von dem er hier
u. da schon Etwas gehört nnd gelesen haben wollte;

geübter Mime, sachte er die schon erlebten Falten

seines Gesichte ^jurch ein wohlbei echnetes Lächelu
zu glätten, bei dem es mir ganz unheimlich, ganz
sonderbar zn Muthe ward. Das Bild, welches er
von Lindpaintner entwarf, hatte mit der Ehrfurcht,
mit der innigen Hochachtung, womit dieses

Künstlers gedachte, wahrlich nicht die geringste

AehnlicbkeiU Es war eine fatale Stimmung, iu

der ich mich befand. Gottlob, dass der Heich-
thum meiner Menschenkenntniss mich wenigstens

glauben liess den Mephisto im seidenen Mantel,
und dass ich den Componisten des „Timantes",
„blinden Gärtner", „Vampyr" u. a. schon zu ge-
nau kannte, als dass ich nicht, wo es sich um die

Kunst 'Lindpaintner's handelte, dem Hrn. N. zu-
weilen hätte widersprechen nnd er somit haupt-
sächlich nur den Menscheu Lindpaiutner zur Ziel-
scheibe seiner giftigen Pfeile hätte nehmen sollen.

Diesen kannte ich nämUcn noch nicht, er konnte
aber auch im Ganzen mir gleichgültig uud höch-
stens nur von psychologischem Interesse »eyu. Ein
Musiker indessen, und zwar ein nicht geradezu all-

täglicher, ein naher Bekannter Lindpainlner's halte

ihn mir so geschildert — Grund genug für einen
Fremden, vorsichtig zu sein. Jede Täuschung hin-
terlässt ein schmerzliches Gefühl, die angenehme
sowohl als die unangenehme, jene klagt, diese wird
beklagt; wo also noch keine Gewissheit herrscht,

da ist's am geratensten , man macht sich auf Al-
les gefasst, und eine harte Prüfung nannte ich da-
her damals meinen ersten Weg zu Lindpaintner,
aus der keine Erlösung zu hoffen sei, wenn nicht
in der Kraft eigener Erkenntniss, der dann aber
auch bald flammend aufging das Licht der Wahr-
heit aus dem Anfangs zwar nur milden, trostvollen

Scheine allmählig aufdämmernder Ahnung. —
Als hätte ich ihn erst gestern gemacht, so

deutlich erinnere ich mich noch meines ersten Be-
suchs bei Lindpaintner. Es war an einem heitern
Frühlingsmorgen i85o. Ich traf ihn beim Studium
der eben neu aus Paris angekommenen Partitur vou
Rossinis .,Tell". Ein glücklicher oder unglückli-
cher Zufall! — Dannecker, als er den Meissel
ansetzte, um Schiller's Büste zu hauen, gedachte
eines ähnlichen Zusammentreffens mit diesem Mei-
sler, wie er
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schaute, alle Zeichen des ernsten, tiefen Denkens
noch im Gesichte, die hoch aufgedrückt, nur nach

und nach verschwanden vor dem Bilde des freund-

lichen Willkommens: der schicklichste Moment,
dem todten Steine Leben, dem kalten Bilde ergrei-

fende Wärme au geben. Sitae denn auch mir
noch einmal so, wackerer Mann! um dessen Be-

kanntschaft ich „beneidet" und „gewarnt" wurde;
lichte Dein verständiges Auge noch einmal so wie
damals auf mich, nicht «'»glättend gani die Paar
Falten auf der Stirne: es waren ja nicht Palten

des Unmuths oder sonst eines Missverhältnisses in

Deinem Innern, sondern nur Kurchen, welche Dein
thäliger Geist sog auf der Tafel, auf der ein jeder

seiner Gedanken deutlich und leserlich verzeichnet

steht, und unter welcher Dein Auge, dieser nim-
mer irrende Zeiger an dem Uhrwerke Deines gu-
ten Herten», klar abspiegelt die tiefen Gefühle
Deiner Seele. Sitae, wie Du lebst, ich meine »tili,

und mein Bild ist bald fertig. Denn wer so ein-

fach, so gleichmäßig, so immer nur auf das We-
sentlichste, die Dir angeborne und von Dir erwor-

bene Kunst nämlich, gerichtet lebt, ist bald ge-

zeichnet. Bei dem viel Farbe nothig ist, bei dem
ist gewöhnlich nur wenig Kopf, wenig Heiz, we-
nig rege Lebenskraft und immer wirkende Thälig- I

keit, — wenig Sinn für höhere geistige Lebens-

zwecke: bei Dir reiche ich mit einigen Tropfen

nus. Vielleicht hat die Natur Dich so geschaffen,

wenigstens den Zuschnitt dazu gemacht, indem sie
j

alle Kräfte und Fähigkeiten, welche sie Deiner
j

geistigen und körperlichen Organisation zudachte,

in so vollkommener Harmonie auswäh.te und zu-
j

sauinjensetr.tr; aber einerlei, war's nicht geradezu 1

nothwendig, so war's doch höchst forccrliuh, und
j

auch der Bau aus vorhandenem Stoffe und auf ge-

gebenein Boden bleibt ein grosses, eiu verdienstli-

ches Werk, wenn er nur gelungen ist, wie Dir.

Misstrauen nannte man mir Dein zurückgezogenes,
j

stilles Lehen, Falschheit Deinen heitern Blick, Stolz

Deine Strenge; aber nur die falsche Lüge konnte

so redeu, oder die Dummheit, die im ew'gen Still-

stände es nicht begreift, wie Du deutlich erkennst,

richtig verstehst, gesund beurtheilst und in Deiner

Sphäre gut bebandelst, was sich in jedem Zeit-

punkte und in jeder Art neu und bedeutend her-

vortbut; wie ganz natürlich Vertrauen sich nur auf

Vertrauen und Edelsinn gründet, jenes durch die-

sen geweckt und genährt werden muss, und wie

treuer Fleiss und reine Liebe zum Leben und der

Natur immer heiter nnd freundlich erhalt. Ist's an-
ders, so habe ich nie einen Menschen gekannt — 1

Doch ich bemerke tu splt, wie Liebe zur1

Sache mich verführt hat, mir selber vorzugreifen.

Von meinem ersten Zusammentreffen mit Lind-
paintner wollte ich erzählen, und nun schildere ich

den ganzen Mann, wie ich ihn in den langen 5\
Jahren, wo ich ihn zu beobachten Gelegenheit 'hatte,

kennen lernte. Statt voraus, schaue ich zurück, und
in der Anlage schon beendige ich das ganze Por-
Lait. — Ich will nicht noch einmal von vorne
anfangen, aber erwähnen muss ich einige Züge ans

jener Zeit, die als entschlüpfende Vorbemerkungen'
des Entscheidendsten und Besten gelten, was im
ganzen Lavfe der fernem Beobachtung sich bestä-

tigte, weiter ausbildete und vollendete. Vorsichtig

gemacht, war natürlich auch mein ristes Gespräch
mit L. vorsichtig. Wie sich's erwarten lässt, war
Kunst dessen Hauptgegenstand; doch wir kamen
auch bald auf andere Dinge su reden, und endlich

auf Stuttgart'» freundliche Lage. Ueberall traf ich

ihn zu Hause, allerorts als einen vielseitig und
gründlich durchgebildeten Mann, doch hier war sein

reclüer Platz. Je weiter und ausführlicher wir wur-
den in den Schilderungen der reizenden Umgegend,
die jener Hr. ** den „grössten botanischen Gar-
ten Deutschlands" zu nennen pflegte, desto heller,

freundlicher, liebetrunkener — möchl' ich sagen,

ward L.'s Blick. Es war unverkennbar die Liebe

zu der guten Mutter Natur, die aus seinen Augen
strahlte, aus der Lebendigkeit seines Gesprächs und
der Willigkeit, mit der er es fortsetzte, sprach.

„Ich leugne nicht", hub er unter Andern» an, „es

ist mein Wahlplatz, die schöne freie Natur, ander-

wärts plankere ich nur; ein Spaziergang dort den
Berg hinauf, in den Wald, mein höchster Genuas;

da strömen mir die Melodien nur so zu. Man
nimmt mir's übel, wenn ich's sage, aber ich bleibe

dabei: Stullgart ist für mich nur ein grosses Dorf,

wo eiu Hof ist, dem ich diene; in den Gärten,

auf den Wiesen und Bergen um das Dorf und
Abends in dem Kunstsaale meines Königs lebe ich

die glücklichsten Stunden !" Wunderbares
Räthsel! So also hatte ** Recht; der Künstler, der

Compouist, sich ganz gegeben in seinen Werken
wie er ist, wie er lebt und denkt. Diese Liebe

ist es, die den Künstler, den ächten, ziert und

macht, dass er Alles, was er schafft, aus tirh

schafft, nach der urkräftig herrschenden Idee, die

in ihm lebt und webt, die, Alles überwindend
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«der Alle« entbehrend, der Inhalt «eines ganzen

Leben« geworden ist; dass er seinem Genius folgt;

in den; Augenblicken, wo es hell wird in seinem

Innern, sorglos nachbildet, waa daa innere Seelen-

Auge schaut, and nicht durch äussere, wenn auch

sonst achtungswertheste Anlasse an sich antreiben

llsst, Werke hervorzurufen, die auf dieae Weiae

entstanden, nimmer entsprechen können dem eigent-

lichsten Wesen der Kunst. Dann siud daa Schöne,

Gute und Wahre nichts anderea als Eigenschaften,

als Gebilde eines einzigen göttlichen Wesens, die

der Künstler durch seine Töne ausdrückt, und die,

hindurchsrhwebend durch den weiten Raum von

einer nur geahnten Herrlichkeit bis hinab zur an-

aohaubaren Natur, hier alle ächten Kunstwerke er-

stehen lassen, so muss auch da hinauf der Tookünst-

ler blicken mit kindlich reinem Sinne, wenn es ihm

hell werden soll im Innern, und dann zum wei-

tern Gelingen sich mit lichtgebadetem Auge fleis-

aig umschauen in der weiten göttlichen Schöpfung,

mit eigenem Dichtergeistc aber, nicht den Copir-

grjffel in der Hand, der alles geistige Auflassen

hemmt; und erfüllt die Beschauung göttlicher Werke
die, grosser Eindrücke volle, Seele noch mehr mit

lichter Begeisterung, so richte sich nur der entfes-

selte Blick des Genius auf die Schöpfung, — was

iu der Kunst nur irgend als schön erscheinen kann,

findet er hier als regelnden Canon. Lindpainlner

kannte und befolgte diesen ewig wahren Grundsatz,

und so lasst sich auch die ausserordentliche Frucht-

barkeit erklären, mit welcher er bei aller Vorsicht

und Gründlichkeit bisher als Componist thälig war,

und die erstaunlich kurze Zeit, in welcher er mehre
seiner grössern Werke in's Leben rief. Den über-

aus melodie- und in seiner Art kunstreichen „Joco"

z. B. schrieb er in nicht mehr als 1 4 Tagen, und

vor kurzer Zeit noch, als er vom Tfaüi ing-Sächs.

Musikvereine um eine neue „grossartige Inslrumen-

talcomposition" zur Feier des bevorstehenden gros-

sen Musikfestes iu Halle auf eine eben so ehren-

volle als auszeichnende Weise ersucht wurde, setzte

er in Langenargen , einem höchst lomantisch gele-

genen Dorfe am Bodensee, wo er (wieder ein merk-
würdiger Zug seines Charakters) statt grosse Lust-

reisen iu grössere Städte zu machen, die 2monat-

lichen Theaterierien ganz im Stillen zubrachte, eine

grosse Feslouverture in 6 Tagen , wie aus einem.

Gusse, die ein Meisterwerk reiner Tonkunst ge-

nannt werden muss. „Ich konnte mit Lust arbei-

tet* , antwortete er mir, als ich diese Fertigkeit

bewunderte, »die Aussicht «uf den See durch die

4 Fenster meines reinlichen Landstübchens stärkte

meinen Geist, und keine niedrige Seele trübte meine

Heiterkeit." — Darin freilich, daaa L. jederzeit

und Alles, was er schreibt, so nnd auf keine an-

dere Weise, nur nach dem höchsten und eigent-

lichsten Ziele der Kunst strebend, componirt —
darin freilich liegt eines Theila auch der Grund,

WC um namentlich mehre seiner dramatischenWerke
beim ersten Hören nicht Jedermann ansprechen, und
warum sie, auch bei öfterer Wiederholung, nothwen-
dig einen gleichen oder wenigstens doch verwand-

ten Sinn erfordern, einen höheren Grad von Bil-

dung und ein verfeinertes Kunstgefühl voraussetzen,

um den Eindruck hervorbringen zu können, den

hervorzubringen sie im Stande sind, und den er

ihrer ganzen Anlage und Ausarbeitung zum Zwecke
setzte. Der Menge aber fehlt dieser Sinn; sie ver-

langt, und in neuester Zeit noch mehr ah) je, nach

Aeusserlichkeit, nach heftigster Erschütterung ihres

Nervensystems durch äussere Mittel; ohne diese

geht auch die schönste Musik spurlos an ihren

Ohren vorüber, zumal wenn dieselbe, wie dies

z. B. bei Mozart u. Beethoven (mit denen L. hierin

die gross U? Aehnlichkeit hat) immer der Fall ist,

das Anmuthige nur Sache der Form und nicht ei-

gentlichen Zweck des Kunstwerks sein lässt; und

L. verschmäht dergleichen äusserlichen Prunk als

unwürdige Kunsllächerlicbkciten überall, wo er

Töne schafft. Eine Stelle s. B. wie das Unisono

im a. Acte von Bellings „Montecchi e Capu.eti"—
wer zeigt mir einen ahnlichen musikalischen Spass

in irgend einem Werke Lindpaintner's? jenes Uni-
sono aber hat, wo es noch gesungen wurde, das

erste, zweite und dritte Mal Effect, Bellini unter

der Menge einen Namen gemacht. Indess wendet
sich diese auch beim fünften und sechsten Male
schon wieder gleichgültig davon ab, wahrend sie

Lindpaintner's Musik, in seinem „Vampyr" z.B.,

immer mehr schätzen lernt und schätzt, je öfter

und länger sie sie hört. Nur Folge von der glück-

lichsten Verwendung der Kunstmitiel, und von der

richtigsten Anschauung und Auffassung des Kunst-

werks kann dies sein. Und hier erblicken wir ihn

denn auch gerade auf der Höhe, auf welcher er

bis auf den heutigen Tag noch unerreicht dasteht:

dass er neben dem charakteristisch n Ausdrucke
der höheren Dichtung — der untergeordneten Porin

seiner Werke auch die wohlthuende Anmuth im
Salze zu verleihen weiss: eine schwere Aufgabe,
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die KÜiuÜer, welche nicht von Natur aus mit einem
solch' leichten Sinne, einer so gefälligen Seele be-
gabt aind wie L,, niemal* so lösen im Stande «ein

werden. Man hat darin wohl schon den Schüler

Winter** erkennen wollen; aber L. überflügelte

hier noch seinen unvergesslichen Lehrer; bei ihm
ist Alle* Kunst, und gleichwohl zeigt sich seine lie-

benswürdige Seele auch selbst da noch, wo er zür-

nen und grausam sein will. Hat er ein Vorbild
in dieser Art zu schreibet« gehabt, ao war «•« Graun,
dessen unsterblicher „Tod Je*uM z. H. täuschend

ähnliche Stellungen und Wendungen eulhalt, wie

Lindpaintner*« jüngstes Oratorium „Der Jüngling

von Nain", ohne sich indessen eines Plagiats, oder

auch nur dessen, was man gewöhnlich in der mu-
sikalischen Setzkunst Nachahmung, Imitation nennt,

schuldig gemacht zu haben.

Den krüligsten und' zugleich wohlthatigsten

Einfluss musste eine solche Art zu schreiben na-

türlich auf denjenigen Theil seiner Composition

aussein, wo L. gewissermassen selbstständig, ganz

fesselios und frei, erscheint, — auf seine reinen

luslrumentalsachen und Lieder. Hier bindet ihn

nichts, kann er sich ganz seinem Genius, seinem

Naturell und seiner Kunst überlassen, während -bei

den Opern u. Dramen der Dichter gebietend gleich-

sam ihm den Weg vorgeschrieben hat, auf wel-

chem er schaffend wandeln soll, und — geben

wir alle seine Werke dieser Art durch — nicht

selten ohne die erforderliche Kenntnis* der musi-
kalischen Kunst an sich sowohl als des Componi-
sten geistiger Individualität, welche nolhwendig ist,

um ein vollkommenes, harmonisches Ganze hier

gestalten zu können. Alle Operntexte, welche L.

bisher in Musik gesetzt hat, siud gegenüber von

ihm noch immer viel zu wenig romarUiachy wider-

streiten noch immer viel zu viel seiner eigentüm-
lichen Denk- u. Sinnesart. Dort, in der reinen In-

strumentalmusik und im Liede, hat er daher seinen

eigentlichsten Beruf, regt sich und zielt aeine ganze

Kraft. Ein jede* seiner höheren Instrumentalstücke

hat, über die blos regelrechten Zusaromenfügungen

der Töne und über dus gehaltlose Spiel mit tech-

nischen Fertigkeiten hinaus, je nach der charakte-

ristischen Verschiedenheit seiner iunern und äus-

sern Form einen bestimmten poetischen Inhalt, und

fasst «eine lyrischen Vorwürfe nicht in einer ge-

nauem Besonderheit auf, sondern belebt — wie e»

«oll — durch allgemeine Ideen seine Tonreihen,

die bei dem natürlichen Verschmelzen L.'s bezeich-

neter Subjektivität damit jede« fühlende Hera ohne
Ausnahme bewegen. Selbst bei den Ouvertüren

ist das der Fall, die doch, an und für sich be-

trachtet, keine völlig selbstständige Form der rei-

nen Tondichtung mehr ausmachen, da ihr ästheti-

scher Gehalt näher bedingt wird durch das darauf

folgende eigentliche Kunstwerk, Oratorium oder

Oper; von ihm aber, die Ouvertüre zur „Bürg-
schaft" allenfalls ausgenommen, durchgehend« in

ihrer höchsten artistischen Vollendung aufgefasst

werden; nicht als ein summarischer Auszug aus

der Oper etc., sondern als ein Symbol, ein alle-

gorisches Vorbild derselben; nicht als ein atn mi-

stisches, sondern eiu vollkommen dynamische« Ton-
werk; nicht als ein Elencbus des nachfolgenden

Ganzen, sondern als eine wirkliche bedeutungsvolle

Vor bereitung zu der kommenden grösseren Dichtung.
(BmcUuss folgt.)

Nachrichten.
Sirasaburg. (Forts.) Theater. Hr. Brice,

Director der franz. Gesellschaft, welcher seine Dar-
stellungen für das Theaterjahr i834— i835 am
13. April mit Robert le Diable beschloss , hatte

achon am 5. April für eigene Rechnung die deut-

sche Gesellschaft des Freyburger Stadttheaters mit

Oberon auftreten lassen. Die einigermas«en über-

eilte Darstellung konnte nicht gelungen genannt wer-

den. In der materiellen Leitung der Oper seibat,

durch Hrn. Kapellra. Maurer (I. M.) bedauern wir

die gänzlich verfehlten Tempi der vorzüglichsten

Nummern. Dahin gehören die inlroduction, welche

so unerträglich langsam genommen wurde, dass sie

nicht mehr zu erkennen war; dann kommen die

abgeschmackten Rilardando« in dem astimmigen

Gesänge in dem ersten Finale zwischen Rezia und
Falime, Stellen, in welche Weber durch lange

Noten schon, so viel nöthig ist, das Kitardando ge-

legt hat; — ferner das dermasien übereilte Tempo
des orientalischen Marsche* in demselben Finale,

dass beim Eintreten des himmlischen Gesangs der

Rezia davon nichts bemerkbar werden konnte u.s.w.

Hr. Hartenstein, als Oberon, war rücksichtlich des

Vortrags nicht genügend, er besitzt übrigens gute

Anlagen und eine kräftige, metallreiche Tenor-

Stimme. Als Hüon trat Hr. Wappens auf, und

bewährte sich in dieser, so wie in allen seinen

übrigen Leistungen, als eiuen gebildeten Sänger/

er uimint mit Bruststimme das hohe h, dagegen
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ist ieioe Tiefe schwacher; würde er in der Lage

der Broststimme nicht, immer . stark mögen, son -

dern durch schwächere Iutonation im piano den

Uebergang »ur Kopfstimme weniger grell vorüa-

gen, so würden seine Leistungen sehr gewinnen.—
Die Rolle des Scher a?m i n gab Hr. Kaibel ; mit Ver-

gnügen fanden wir diesen braven Schauspieler und

Sänger bei dar Gesellschaft, seine Stimme hat seit

seinem leUten Hiersein an Kraft gewonnen, er ist

im komischen wie im ernsten Fache gleich brav.—
Die Rena gab Mad. Illenberger ; sie singt im All-

gemeinen mit grosser Anstrengung, ihre Stimme ist

atark und wohltonend, allein man vermisst Schule

und gebildeten Vortrag, dabei behalt die Sängerin

in jedem Gemütszustände eine solche sauere ernste

Miene, dass der lieblichste Gesang dabei allen Reis

verliert Mad. Hehl (geb. Unaelraann) gab die Fa-

time; ihr Vortrag hat seit ihrem letzten Hiersein

sehr an Ausdruck gewonnen , wollte sie nur noch

in der Kraft ihrer sonoren Stimme das Ziehen von

einem Tone abwärts auf den andern entfernen! hei

ihrem ausserordentlichen Fleisse wird sie auch die-

ses noch vermögen. Sie ist in allen ihren Leistun-

gen am rechten Orte und spielt mit Beifall nicht

nur ate und 5te, sondern auch erste Partiren. —
Am 9. April Taucred, worin Hr. Wappens den

Arsir und Mad. Illenberger die Amenaide gaben;

den Tancred sang Dem. Micolino mit wahrer Aus-

zeichnung, sie besitzt eine merkwürdige Altstimme,

welche das tiefe Es mit Kraft erreicht, auch ist

ihre Höhe nicht anbedeulend. Sie wurde nach der

Vorstellung gerufen. Ihre jetzigen Leistungen ma-
chen die weitere Ausbildung ihres Vortrags höchst

wünschen*werth.— Hr. Leo, Rassist, als Orhazan;

er hat eine entschiedene gehallvolle Bassslimrae, doch

wenig Bildung, sie eignet sich nicht wohl für Ros-

eini'sche Partieen. Die Oper ging übrigens sehr gut

zusammen, der Chor war musterhaft, da das ganze

übrige Personal die Gefälligkeit hatte, dabei mitzu-

wirken. — Am j4. April Ferdinand Cortez von

Spontini, worin Hr. Roland in der Titelrolle wie-

der unter uns erschien, welche er i echt brav sang.

Diese echöne Oper, welche 5 Tenoristen erfordert,

kommt deshalb- selten zur Aufführung; sie wurde
mit aller möglichen Sorgfalt gegeben. Hr. Schmidt

als Monleiuma, Mad. Ilieub. als Amazüi, die HH.
Kaibel als Telasko, Leu als Oberpriester, Wappens
als Alvaro, Hartenstein als Rodrigo u. Schlögel alz

Hernan«. Alle waren musterhaft; auch der Chor
war stark und gut einstodirt. (B«.eU. folgt.)

Forlutwg und ScIJ/m der Karnevale und
i

'
,
FßAttQopenn in Italien u. s. «e.

Lombardisch-Ven et ianiacb.es Königreich«
V r,

(BetchtuM.)

Manlua. Die Anna Bolena mit den Haupt-
sängern Deniery, Beltramini (Contralt), Alexander
und Gioidani, fand im Allgemeinen eine gute Auf-
nahme, wiewohl die Deniery mehr für die komi-
sche als tragische Oper, geeignet ist; Giordani war
freilich die Zierde des Ganzen. Roasini's Azeedio

di Corinto als zweite Oper gefiel ebenfalls.

Verona. Wegen einer dem Tenor Regoli zu-

gestossenen Krankheit muaste Hr. Contini eiligst aus

der Hauptstadt der Lombardei verschrieben werden,

um die Rolle des Polhone in der Norma zu über-

nehmen, welche Oper bei allem guten Andenken
der grossen Pasta, auch mit der braven Micciarclh-

Sbriscia, der wackern Altistin Maldotli und dem
Bassisten Guscetti enthusiastisch beklatscht wurde.

Ein Mailander Journal sagt, Hr. Regoli leistete Er-

trägliches; da er aber das Bette hütete, so musi

hierunter benannter Conlini verstanden werden. Die

•weite, vom von hier gebürtigen Componisten IV-
tro Cundio neu componirte Oper, La Fidanzata

delie Isole, machte einen vaterländischen Success;

Maestro, Sänger, darunter auch Hr. Regoli, wur-
den mehrmals auf die Scene gerufen. Die Musik

dieser neuen Oper ist bekannt. Die öffentlichen

Blätter künden Hrn. Candio freilich als einen Zög-
ling des k. k. Mailänder Conservatoriums an; man
versichert mich aber, er habe keine eigentliche

Schule da gemacht. Und zugegeben, es verlässl

ein Zögling benanntes Institut mit den von Basily

n. Piantanida erhaltenen guten Lehren, so hat die

Erfahrung gelehrt, dass (Soh'va ausgenommen) bis-

her Alle, gleich den übrigen heutigen Maestri, an-
statt ihr schönes Tonkünsllertalent zu veredeln, in

die modern musikalische Pfütze versunken sind.

Vicenza. Der Bassist Jean ßaptirte Jourdan,

den ein öffentliches Blatt als einen ausgezeichneten

Koch der letztverflossenen Jahre anrühmt, gab üo-
nizetti's Torquato Tasso leidlich. Die nachherige

Oper Eran due or son tre, v. Ricci, machte ei-

nen grossen Fiasco, weil weder Hr. Jourdan, noch

die Schiassetti, noch der Tenor Gumirato u. a, w.

Rovigo. Nachdem die Merlo, der Tenor Ca-

nali und der Bassist Federigo in DonizeUi's Elisir

und Ricci'« Esposti (oder mit dem andern Namen

:
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dfeiA, machte die neue Opera Sem Hoaamonda als

Erstling de« hiesigen Maestro Aruelmo Belisario

— am ersten Abend — einen vaterländischen Fu-

rore, und nach der aten Vorstellung verschwand

«je aus der Scene. Es war sehr kühn, dieses Buch

von Roroani sU wählen, mit welchem schon drei

andere Componiaten gescheitert: Coccia in Venedig,

Majocchi in Mailand u. Donizetli in Florens; aber

Hr. Belisario hat auch eine langweilige Musik dazu

coroponirt, und war ohne Kettung verloren.

Padova (Teatro nuovissimo). Mi i der Prima

Donna Mollo, dem Tehor Poggi-Villa, dem Bas-

sisten Catcnzaro ging Ricci's Scaramuccia etwus arg,

die Zuhörer lachten dabei, das Theater wurde nach

der ersten Vorstellung geschlossen, darauf schleu-

nigst der Bassist Alberti aus Mailand und der Te-
nor Monari aus Bologna verschrieben. Am i8ten

gab man Donizetli's Torquato Tasso mit der exo-

twehen Anfängerin Prima Donna Carolina Imoda
(man sagt aus Pontigny), dem Buflb Negri u. be-

sagten Hrn. Monari u. Alberti; die Aufnahme war
im Gänsen nicht schlecht und in der Folge sogar

besser. Endlich wurde noch den 11. Febr. die

Straniera (die TitelroUe von der Belloli) mit Bei-

fall gegeben.

Venedig (Teatro alla Fenice). Bei allem Lär-

men der Blältor mit dem Furore des Crocialo

konnte sich diese von Hrn. Balfe übel zugerichtete

Oper nicht hallen, und gegen Ende Januars gab

man die Capuleti, denen es etwas besser ging; end-

lich die neue Oper Carlo di Borgogna, von Hrn.

Pacini, die eine kalte Aufnahme fand, weil sie

ausser einer Cabalette nichts Neues aufzuweisen

halte. Das Buch, vom Dichter Rossi zu Verona,

ist sehr romantisch; man behauptet, es sei sein

i7istes, er soll nämlich schon i5i Opern und
4o Operetten geschrieben haben.

(Teatro Emeronitlio.) Hauptsänger die Roser,

nebst den Herren Tati, Cambiaggio u. Varese. Der
Elisir d'amore, welcher schon auf der Fenice kein

Glück machte, hatte dasselbe Schicksal auch auf

diesem Theater, worin bald nachher eine Schau-
spielertruppe Comödien aufrührte.

Aus dem Gesagten erhellt deutlich, das« unsre

Karnevahutagioue eben nicht musikalisch glänzte,

und hätten wir nicht Donzelli gehabt, so wäre es

weit ärger gegangen.

Aber gerade zur Zeit, als die Sonne mit der

Frühlingsnacbtgleiche in die nördliche Halbkugel
stieg, ersclücn ein anderes grosses Gestirn in deu

|
Lagunen Venedigs. Die Malibran beglückte uns für

18,000 Fr. mit 6 Gastrollen, und den a6. Mars
entzückte sie Alles auf dem Theater alla Fenice im
Otello; sie wurde 2 7mal auf die Scene gerufen.

Der berühmte Donzelli machte den Olello, Tati den

Rodrigo, Ralfe den Vater und Paltrinieri den Jago.

Triest. Wir hatten im Karneval eine sehr

brave 8ängergesellscbaft : Die Prima Donna Tado-
lini, die Altistin Giacomino, den Tenoristen Basa-

dona , den Buffo Graziani und den Bassisten Ma-
riani. Da aber Ricci's Scaramuccia ohne das nicht

fertig gewordene Ballet in die Scene ging, so war
dns Publikum etwas schlechter Laune; Oper und
Säuger gefielen erst nachher, als man das Ballet

ebenfalls gab. Bald darauf ging die Sonnambula
mit starkem Beifall in die Scene, so auch die drille

Oper, Malilde Shabran, worin die Anfängerin Giu-

seppina Strepponi, vom Mailänder Conservatorium,

in eben dem Maasse, als sie viel verspricht, starke

Aufmunterung erhielt.

Aus einem Briefe eine» Reitenden. (Sept.)

Den alten würdigen Plaltner in Rotterdam fand

ich nicht mehr in «einem Hause auf der Hoogalraat,

er hatte dasselbe zum Bau einer katholischen Kirche

abgetreten und sich ein neue«, da« ehemalige Lo-
geohau« auf dem Delftschen Werft, «u seiner Mu-
sikhandlung eingerichtet. Man wird in der Welt
wenig ähnliche, so reich in aller Art Musikinstru-

mente und Musikalien versehene Etablissement« fin-

den , wie das des Hrn. P. Zwei grosse Säle, von

denen jeder bequem 600 Menschen fasst, nur al-

lein für die Pianoforteauswahl bestimmt, boten un-

ter einer Menge deutscher und englischer Piano'«

auch zwei mit Haramerschlag von oben au« der

Fabrik des Hrn. Pape in Paris dar. Schöner Ton,
aber zähe Spielart und faule Ansprache. Am mei-
sten inlcressirte es mich, auch mehie Instrumente

der berühmten Fabrik Ignace Pleyel in Pnris hier

zu fiuden. Diese letztern halle der Ritter Kalk-

brenner auf seiner Durchreise benutzt, um den

Kunstfreunden Hollands am 3». Aug. einen hohen

Genuas zu verschaffen. Hr. K. spielte mit grosser

Gefälligkeil mehre neue Concei Istürke und Eludea

seiner Composition, theillc mehren Künstlern und
Klavierspielern seine tiefdurchdachten Ansichten

über Unterricht und Vortrag mit, und entzückte

Alles durch sein herrlich vollendetes Spiel. Aber
auch die Piauo'« Pleyel gewährten durch ihre Fülle
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des Tom, Reinheit der Ansprache und Gesang*»

rcichthum dem grossen Künstler Gelegenheit, sein

Talent auf würdige Weise zu entwickeln. — Ich

bin fest überzeugt, dass Hr. Plattner sich ein gros-

ses Verdienet um Kunst u. Publikum erwirbt, diese

Pianofortes in Holland zu verbreiten, wo man wirk-

lich noch häuGg Kasten findet, die schlechter klin-

gen als ein Tisch. Hr. Kalkbr. reiste noch die-

selbe Nacht über Dünkirchcn nach Paris, ohne

sich weiter in Holland aufzuhalten. Er gedenkt

Mancherlei.
Hr. Ernst Jul. Klemm, aus Leipzig gebürtig,

ist vor einem Monate in Arensberg in Westplia-

len als Musikdir. angestellt worden. Er wurde geb.

d. 36. Jan. 1807, stud. Musik unter Schicht, wurde

imOctbr. i834 Musikdir. der Theater-Gesellschaft

des Grafen v. Hahn von Neuhaus, die meist in

Altenburg und Gera spielte * welche Stelle Hr. K.

im April i835 niederlegte.

Am diesjährigen, schon angezeigten Manner-

musikfesle in Maitis waren zwischen 5oo u. 600

Sänger thätig.

Franz Hünten, bekannter Modecomponist der

Dilettanten vorzüglich in England und Frankreich,

hat sich von seiner bedenklichen Krankheit im

vorigen Winter erholt, durch eine Rheinreise ge-

stärkt and kehrt wieder nach Paris zurück.

Der K. Vi erlas. Kntnm.nnu.. a berühmte TVH
saunist Frdr. Aug. Belcke vollendete eine aberma-
lige kleine Kunslreise u. lieas «ich mit ausgezeich-

netem Beifalle zuerst mit seinem Urader C. ()., dem
Flötisten, in Lucka bei Altenburg, dann in Zeitz,

Gera, Eisenach u. Weimar in eigenen und frem-
den Compositionen hören. Er ist jetzt auf einer

neuen Kunstreise nach Dänemark, wo er sich be-

reit' nach Verdienst sehr viele Fieunde erworben
hat, wie sein Bruder.

Unter der Leitung des Hrn. Stahlknecht wurde
d. i3.SepL in der Neukirche zu Chemnitz das ate

Gesnngfest des Erzgebirg. Sängervereins, aus ta
bis 1 4 kleinen Vereinen bestehend, im Ganzen ge-
lungen u. beifällig gefeiert Eröffnet mit einem
Liedergrusse v. Caspari 11. Stahlknecht, folgte Reis-

siger 's Hymne: Freude am Dasein (Ged. v. Elisa

v. der Recke), neu comp. Hr. C. F. Becker gab
auf der Orgel 5 Zwischensätze. „Auferstehn" von
B. Klein*, eineMissa v. Diabelli, Te Deum v. Schicht

u. Hymne v. F. W. Berner: Der Herr ist Gott etc.

waren die Gesangslücke des Festes.

Ehrenbeze ig un g.

Die Hauptdircction des holländischen Verein«

zur Beförderung der Tonkunst hat die Herren Ka-
pellmeister Lindpainlner in Stuttgart und Reissiger

in Dresden durch Diplom zu Verdienstmitgliedern

erhoben.

Nachricht an Künstler und Musik liebhaber.
die Pariser Violin- und Violoncell-Bögen nie erreicht, geschweige denn übertrolTen wor-

den Seyen, ist von allen unparlhciischen Kennern längst anerkannt worden, und nur die Schwierigkeil

des Verkehrs zwischen Frankreich und dem Auslände hat es bisher fast unmöglich gemacht, sich die-

selben wohlfeil und in der besten Qualität zu verschaffen. Um diesem für ausgezeichnete Künstler so

fühlbaren Bedürfnisse abzuhelfen, und um den Wünschen seiner zahlreichen Freunde und Bekannten

Genüge zu leisten, ist der Unterzeichnete mit dem geschicktesten hiesigen Bogen fabrikanten in Verbin-

dung getreten, welche ihn in den Stand setzt, die vollendetsten mit Silber garnirten und nota bene von

sachkundigen Künstlern gut befundenen Geigen- und Violoncell-Bögen zu dem festgesetzter! Preise von

5o Fr. das Stück zu verkaufen. Bei Abnahme von 6 Stück erhält man ein siebentes gratis, und zwar

nach Belieben von Holz oder Stahl. Letztere sind eine von der Pariser königl. Musik-Akademie gekrönte

Erfindung, und verdienten allgemein bekannt zu werden. — Auch ist eine Auswahl von garantirten Slra-

dinari, Guarneri ,
Maggini, Aman', Ruggieri, Bergonzy etc., so wie Waldhörner, Flöten von Tulou,

durch seine Vermittlung zu billigen Preisen zu haben. Anfragen und Bestellungen bittet man in porto-

freien Briefen zu thun. —
A. Ralow Ii, Professenr de Violoncclle.

Rue M*ucon»eil ag t P»ri«.

Leiptig, bei Breitköpf und Härtel, Redigirt von G. W, Fink unter
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 14ten October. Ng. 41 1835.

Peter Joseph Lindpaintner.
(Beschluu.)

Und »eine Lieder — von Hiller bis auf ihn

WÜaste ich, wenn ich Franz Schubert übergehe,

Niemanden, der Besseres und nur so Vollkomm-

nes in der Liedercomposiüon geschaffen hatte. Je-

ner war der Erste, der deuLic/ie Lieder compo-
nirte, d. h. Musik zu deutscheu lyrischen Gedich-

ten in deutschem Sinne, nach deutscher Art und !

Kunst schrieb, denn Musik zu ihnen machten Viele;
'

Lindpaintner baute noch fester, noch eigentümli-

cher und verdienstlicher um die Bildung für die-

sen Thcil der Kunst auf den geebneten Boden.

Reissiger's , Schulze's, Reichardt's, Eisenhofens,

Zelter'a, Weber's u. A. Lieder sind eng anschlies-

sende und verschönernde Gewander um die Dich-

tungen, eben so gründlich durchdacht, als herzlich

empfunden
, gleich frei von Künstelei , als gemei-

nem Klingklang, treu und wahr, nicht glänzend

und nicht ungefällig, nicht überreich au Gefühl

und auch nicht blus verständig;— keines von al-

len ihren herrlichen Werken aber kommt z. B. nur

dem einen „Frühlmgsliede" L.'s gleich, keins ist

von so kräftiger Natur, keins so würdig, so ganz

aus dem Herzen entsprungen und nie veraltend.—
Darum überflutheten denn auch seine Instrumental-

Werke und Lieder schon alle Concertsale, so weit

die Musik cultivirt wird, als seine dramatischen

nur auf einigen Bühnen erst nach und nach Ein-

gang fanden; und darum war sein Ruf als genia-

ler Instrumental-Componist , namentlich durch seine

Clarinett- und Flöteusolo's, längst schon ein wahr-
haft europäischer geworden, wahrend sein Name
als dramatischer Tonsetxer nur nach und nach erst,

und auch neuerdings vornehmlich nur da mit der

Terdienten Achtung genannt wird, .wo die Liebe

cur wahren Kunst im grossen Publikum schon so

weit gediehen ist, oder durch den Geschmack des

kleineren, einfluasrcichcrcn Kreise« achter und tie-

»7

ferer Kunstkenner eine solche Richtung wenigstens

genommen hat, dass entweder der Erfolg eines Ton-
werks nicht mehr allgemein als Maassstab seines

Werthes angenommen wird, oder derselbe durch

etwas Höheres und Besseres schon als durch blose

leere Aeusserlichkeit bestimmt und erreicht wer-
den kann , wie s. B. in dem an gründlichen Mu-
sikern so reichen Wien, wo Lindpaintner's „Vam-
pyr" (was ich durch Briefe der glaubwürdigsten

Manner von dort beweisen kann), so oft er auf-

geführt wird, die höchste Sensation erregt und cur

Lieblingsoper geworden ist. — Dem ganzen An-
sehn unsers Meisters dürfte indessen ein selch un-
gleichartiges Verhältniss unter den äussern Erfol-

gen seiner verschiedenen Arbeiten eher förderlich

als nachtheilig sein, in den Augen des Verständi-

gen es unter jeder Bedingung erheben; denn ist

Alles gelungen, Alles vollkommen, findet sich Al-
les zusammen, tiefes Gefühl, Wohlbedacht und ge-

wandte starke Meislerschaft, Alles bis auf die klein-

sten theoretischen Grübeleien, wo er allein schafft,

wo fessellos nur tein Genius waltet, so müssen doch
auch wobl die Mängel, die anderswo sich vielleicht

Gnden, wo er die Arbeit theilt, nur Folgen fremden
Uebelstandes oder fremder Unkraft sein? —

Es führt dies auf den rein äusserlichen Theil

von L.'s musikalischer Schreibart — seine Settma-
nier und Instrumentation , ihrem ganten Wesen
nach; und in Betracht dieser sogleich auf den zwei-

ten, doppelten Sinn, in welchem ich jene bedeu-

tungsvollen Worte: „Einige sind berühmt, Andere
verdienen es zu sein!'* auffasste. — Gehen wir
um nur eirüge wenige Decennien zurück in der

Geschichte unsrer Kunst, so kann uns nicht ent-

gehen, dass in dieser Zeit die Instrumentalmusik

auf ganz neuen Wegen zu einer bewunderungswür-
digen Höhe gelangt ist. Besonders waren es Haydn,
Mozart und Beethoven, die fördernd auf ihre wei-

tere Ausbildung hinwirkten. Mit Letzterem ist aber

4t
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auch die Epoche abgeschlossen ; wa* nach ihm noch

in diesem Theile der Kunst Vortreffliches geleistet

wurde, erhebt lieh nicht über die von Haydn und

Mozart geschaffene und Von Beelhoven noch fester

begründete und bestimmter abgeschlossene Manier

der Zeit ; nur Lindpaintner lisst ueben seinem mäch-

tigen Rival Friedrich Schneider hier noch ein wei-

ter entferntes, schönes, erreichbares Ziel vorausse-

hen. Dem Halbkundigen bleibt sie ein Rälhsel, den

Eingeweiheten reisst sie zur Bewunderung hin, die

Art und Weise, wie er die vorhandenen Kunstmit-

tel, die Instrumente und verschiedenen Stimmen,

einzeln und combinirt, beschädigt
,

benutzt, ord-

net, an einander reihet« — immer im rechten

Verfolgen des höchsten und eigentlichsten Zwecks.

Nicht in der Zeit lebt er hier; alles Bisherige in

sich vereinend, bat er sich unverkennbar durch

sie über sie emporgearbeitet , eine ganz neue Epo-

che bildend und vorbereitend, in der manch' gros-

ses Talent vielleicht einen Lorbeerzweig sich bre-

chen wird von dem Baume, den er pflanzte. Eine

gedankenreiche, wohl eingreifende Führung des Bas-

ses pflegen die Kritiker als eins der sichersten Kenn-
zeichen tüchtiger Bildung im Satze anzusehen: ist

dieser Grundsatz richtig, so müssen wir L. den

tiefsten und reichsten Harmoniesinn zusprechen, der

je an einem Componisten angestaunt wurde. Beet-

hoven, der mehr in homophonen Sätzen webte,

führte seine Bisse meistens zu selbständig, ja ein-

siedlerisch, mochte man sagen ; Haydu behandelte sie

eigen, aber zuweilen fast zu frisch und nett ; Lind-
paintner lässt die seinen überall erust, kraftvoll,

würdig erscheinet! , nicht selten in einem ganz ei-

genthümlichen besonderen Gange (wie z. B. gleich

vorn in der Einleitung und dem ersten Chore zum
„Jüngling von Nu in"), bald als charakteristischer

Grgeusatz zu der Gesammlheit der übrigen Stim-
men, bald ganz entfernt bleibend von dem Gewebe
derselben, bald sich innig und traut an sie anschlies-

send, sie unterstützend, begleitend oder tragend.

Nicht anders verhält es sich mit allen übrigen

Stimmen; eine jede wird von ihm in rechtester

Weise und zu rechtestem Zwecke gebraucht, eine

jede ergeht sich frei, als wäre sio nur um ihrer

selbst willen und allein da, selbst im blosen Ac-
compzgnemenl, und alle verwehen sich doch von
selbst wieder in ihrer höchsten Freiheit zur be-
wunderungswürdigsten Einheil. Seb. Bach stellte

Svimme auf Stimme, die Gesetze des doppelten

, sviac ninoums zu bilden ; Mozart u.

Haydu sagten sich im Allgemeinen ganz und gar

los von allen solchen Gesetzen und geGelen sich

in einer kindesunschuldigen , einer wie der blaue

Himmel reinen Klarheit der Iuslrumrntatioo ; Beet-

hoven sagte es mehr zu, in Nebel oder Sturm,

oder in den Rosenduft einer indischen Nacht uns

zu führen; Lindpaintner fasst Alles zusammen und
entwickelt den harmonischen Satz zu einem immer
reicheren und freieren Gewebe, die Harmonie ist

ihm Grundlage dabei, von der er unter Leitung

einer Haupt- oder Melodienstimme homophon aus-

geht, und die Eroaocipation einer jeden anderen

Stimme bleibt ihm dabei feststehende Regel, der

nur eigentlich die Formen des doppelten Contra-
punktes — hier aber auch mit ganzer Kraft die-

nen. So hat er sich wahrhaft hineingelebl in die

Stimmen seiner Inslrumentenwelt, eine jede davon
ihm ein eigenes sprachfähiges Organ für die ver-

schiedenen Regungen seiner Seele darbietend; und

fühlt er aich — wie der Brarain seiner gestalten-

reicheren Thier- und Pflanzenwelt — ihnen ver-

wandter fast, als dem menschlichen Wesen. Alles

das durch Beispiele hier zu beweisen, würde zu
weitläuftig sein; doch stehe wenigstens eins für

viele. Als Möros (im 1. Acte der „Bürgschaft")

mehre Male flehend sich im Kreise umher gewen-
det bat, um den geforderten Bürgen zu suchen, und
keiner sich findet, deckt er verzweifelnd sein Ge-
sicht und singt endlich eben so fragend: „Keiuer?"
n. nach mehren Tacten noch einmal: „Keiner?"—
Ich bin fest überzeugt, dass viele andere Compo-
nisten diese Stelle vollkommen recitativisch und,

wie gewöhnlich die Fragen, in aufsteigender Ton-
folge behandelt haben würden; Lindpaintner aber

schaute tiefer; er erkannte, dass Möros dies „Kei-
ner?** wohl fragend, aber doch zugleich auch als

Ausruf der Verzweiflung zu sich selbst sagt, und
lässt somit über alle Regel hinaus, Beides auf ein-

mal auadrückend, die Frage in dem Falle einer

ganzen kleinen Quinte (von der Septime zur Terz)

vortragen , während vorher das Violoncell auf eine

höchst melodische statt recitativische Weise Solo

von der vom Cohlrabass festgehaltenen Septime
durch alle Intervalle des Dominanten - Accordea
um ersten Male hinauf zur leidenschaftlicheren

grossen, zum- zweiten Male aber, wo nach rhyth-
mischem Gesetz der innere Sturm dea Verzwei-
felnden schon beruhigter gedacht werden muss,

Noue mit
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•einem höchst charakteristisch zweideutigen Klange

steigt. Es sind nur wenige Noten, die diese Stelle

enthält, aber man gerith in Verlegenheit, was an

dem Componisten man mehr bewundern soll, das

Genie zum Erfinden, die Fähigkeit und Kunst,

Pläne su entwerfen, den Werken Charakter so ge-

ben, das Gegebene — die Dichtung ru beurtheilen

u. s. W.| oder die Wissenschaft der Composition,

Kenntnisa und Erfahrung im Satze, in der Instru-

mentation, der Declamation u. s. w. Noch eine

höchst merkwürdige Stelle, die nicht minder ein

eellenea Verticftsein in die Wissenschaft der Kunst

errätb, fällt mir ein: das Adagio and das darauf

folgende Allegro mollo agitato im Finale des 3ten

Acts derselben Oper. Eben soll «nf des Tyran-

nen Dionys Befehl des Bürgen Haupt fallen unter

dem Henkerbeile, als gegen alles Erwarten athem-

los der Irene Proelea za eigenem Tode herbeieilt:

besser hat wahrlich Seb. Bach in dem Crocifixus

seiner hohen H moIl-Messe den Baaao ostinato in

den kleinen ängstlichen, rhythmisch -modulatori-

schen Schritten nicht angewendet, als Lindpaintner

hier erst zum Ausdrucke der allgemeinen Bestür-

zung (und daher auch im gleichen Fortschritte mit

den übrigen Streichinstrumenten), und nachher noch

beharrlicher und kunstwahrer zur deutlichsten und

ergreifendsten Schilderung des noch immer unent-

schiedenen heftigen Kampfes im Innern des gleich

unbeweglich dastehenden Dionys, wo die Freude

der Bereineilenden (Polyzene, Helene u. » w.) die

trefflichste Beglrilung wieder erhalt in den raachen

melodischen Gängen der Rohr- und Geigeninstru-

mente. — Eine solche Art von Stimmführung,

eine solche tief durchdachte Verwendung aller Mit-

tel, welche die Musik zur Gestaltung ihrer Werke
darbietet, genau uud richtig zu würdigen, zu be-

greifen und zu fühlen — dazu gebort freilich auch

eine mehr als gewöhnliche Kenntniss und Bildung

der Kunst, die einer kommenden Zeit noch vor-

behalten zu sein scheint, welche L., der ganze

Meister , ab König der Instrumentation weise hier

bevormundet, Werke nun eigentlichsten Studium
ihr aufbehaltend. — Kein Wunder, dass dem
Laien das entgeht, wenn der Priester des Apoll

es sich kaum au erklären Weiss I —
Lindpaintner nun endlich auch noch in seiner

Stellung als Kapellmeister u. Director zu betrach-

ten, halte ich für ein überflüssiges Unternehmen;
der hohe Stand unsers Orchesters hier, die Voll-

endung, mit welcher alle Werke der Tondichtung

unter seinem Stabe zur gleichsam sinnliehen An-
schauung kommen (so weit dieselbe uämlich ron
der Direction abhängen kann), und gegründet hier-

auf die öffentliche Meinung — haben längst schon
darüber entschieden ; selbst die alles Verdienst

erfolgende Stimme des böswilligsten Verläumdera
schwieg ohnmächtig einst, als ich auf diese Seite

seine Aufmerksamkeit lenkte. Soll ich einmal aber

auch in dieser Beziehung, um Nichts zu vergessen,

ein Zeugnis* ablegen, und darf ich glauben zu wis-

sen, was es heisst, ein Orchester, eine Oper di-

rigiren, ein Tonwerk auffuhren — ao wird es

auch nicht sporlos verhallen das Wort, mit dem
ich Lindpaintner, ohne indeas damit den grossen

Leistungen Anderer zu nahe treten zu wollen, ei-

nen der grössten Directoren, der etärheten und wei-
testen Orchester-Vorsteher uosrer Zeit nenne. fVer
dae Recht hat, anderer Meinung zu »ein, werfe den
ersten Stein auf mich. — Ich habe vollendet.'—'

Nachreim 0,

Wo ws* su . haoe« ist, 4» «h.ue freundlich km,
Wo'i tu sa prüfen gibt, markt «ich Geist nnd Si'nn.

Und wo die Freundschaft malt, wer auf os ihr terdenken,

Sucht «!e dem Lebensbild ihr Ideal za echenken?

Und überspannt'« ein Hera, nnd neckt das eckte T eben.

Liu Ton Original Dir Spiegelwshrbrit geben.

Wen mit Bedacht erg&tst der Freundschaft Ideal,

Der antat sieb selbst, der Welt, nie dem Original.

G.fV. Fini.

Recknsiow.
1. Sechs Lieder v. Georg Keil, in Mus. gee. für

eine Singetimme mit Begl. dee Pianof. —- vom
CK Aug. Tennstedt. Halle, bei Schulze u. Rein.

3. Sechs Liederfür eine Männerstimme mit Pfte—
Begl. comp.— v. Ch. Aug. Tennstedt. Jena, in

Cum tu. d. Cröker'scben BuchhandL Pr. \i Gr. .

Abermals ein junger Tonsetzer, der Beach-

tung verdient als talentvoller Gomponist und als

förderlich thltiger Musikdir. in Jena, In seinem

ersten durch den Druck bekannt gemachten Werk-

.

chen empfiehlt er sich zuvörderst durch ein« ge-

schmackrolle Auswahl aus der neuen Gedichtsamm-

lung des Hofralhee Dr. Keil, dem der dankbare

Sinn des Componisten, der recht wohl weiss, wie

viel bei Uedercompos. auf aospreehend gefällige

Texte ankommt, das erste Heft gewidmet hat
No. l . „Rastloses Sehnen" ist einfach, gehalten und
auspreclieod. No. 3. „An die Nacht" sanft und
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schon. No. 5. „Lied eines Thurmers" leicht und
sangbar, doch in Melodie und Harmonie fast zu

gewöhnlich, wobei ea mitten im Einfachsten, son-

derbar genug, den Eindruck des Gesuchten zurück-

lässt. Das kommt von einer einzigen ohne Grund
gebrauchten Accordfolge, D dur auf der Tonirn,

verbunden mit dem Sextonaccord vou D molL

r d h l i

Takt »Or/.Utr Utri).

No. 4. Die leichte Tändelei des „Liebesliedchens"

wird desto besser zusagen in jeder Hinsicht, und
wir haben nichts dagegen. No. 5 wollen wir als

Beispiel zur eigenen Ansicht eines Jeden hier nie-

derlegen zum Besten des jungen Tonselzcrs, nach-

dem wir vom sechsten „Licbcssuchcn" versichert

haben, dass es von ähnlicher Art ist.

liebn g s e

.

Teno)-. l.^WennderFriililint kömmt and »o» den »erRen
' 2. Wenn der W eicli.elh.um dl* deilg. n lUulh.n

*— *

—

7v—

r

—v—r~
der Schnee im Thal und «uf den Hügeln lliaul, w

iihucit, wenn die ßlürchc komm, u und der Kukuk »ehren, i

i die
ndie

HÄtMetn quellen und die Kiintnen MM weiten, w i nl du- Srlm%uiKi mir im Ilcr/cn l*nt, vir«! die $ekn*u<-lit mir im Herzen
Tauben girren und die Lienen «chwirren, dann he-frituii der Lic - l*o güldne Zeil, dann be-gianl der Lieb« goldno

m i
laut.

Zeil.

E3I

3. Wenn die Wia.cn «chmückt der Blumen buiiu- Zior,

Und die Liebe ruft an. Butch und Waldre»ier,

Wann die Finken ichlagea

Und su Neate tragen.

Such' auch ich ein *ÜJM* Liebelten mir.

4. Wenn ich aiunend dann durch Buch und Felder geh',

Und ich weiae nicht wie, ror ihrer Thfire steh',

Ihr in'« Auge blicke.

An daa Hera aie drücke,

ao wohl und

6. Mächte ireudejanchsend auf tum Himmel «ehrein.

Möchte weinen auch im stillen Kämmerlein,

Möchte kämpfen, «iegen,

Mit den Wolken fliegen.

ihrem Herten .ein

!

Das erste Lied des zweiten Heftes : „An den
Schlaf' vou G. Keil, ist melodisch und harmonisch

sehr gut erfunden und durchgeführt, und wird bei

Weitem der Mehrzahl wohlgefällig sein, sobald sie,

wie gewöhnlich, weniger das Wesen des Gedichts,

als das Eingängliche der Töne beachten. Wo aber

Männer, oder auch noch Jünglinge, verschmäht von
der Geliebten, ihr Lager mit Thränen nelzen, darf
die Musik weder so viel wiederholen, als es hier

gegen den Schluss geschieht, noch überhaupt so

melodisch zierlich singen; es erhält sonst leicht ei-

nen Anstrich des Uebertriebcnen , wohl gar de«

Lächerlichen. Solche Gedichte, werden sie in Mu-
sik gebracht, müssen durchaus rein deklamatorisch

behandelt werden. — Das zweite, obgleich in

demselben Sinne, ist schon mehr für melodische

Sangeslust und wird sich hoffentlich jungen betrüb-

ten Herzen bald lieb machen. No. 5. »Sie" von
H. Schulze, ist für die Composiüon cu beschrei-

bend und in der Composiüon zu erzählend, das

Hauptgefühl nicht genug ergreifend. Aehnliches

gilt von No. 4. Das kurze „Lebewohl v. J. D.
Hoffmann, ist sein
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die, gut vorgetragen, wirkt, was sie «oll. Der
Polonaisentakt des Letzten ist selten für solche
Gesänge, wie KeiTa „Alles aus Liebe" vorteil-
haft anzuwenden. Im Ganzen möge sich der junge
Mann noch sorgfältiger, als es bisweilen in eini-

ger Wendungen dieser lobenswerthen Erstlingsga-
ben geschehen ist, vor Modeübergängen ohneNoth
hüten; sie machen nichts gut. Da sich aber of-
fenbar des Guten viel, des blos auf Effect Berech-
neten oder in der Art des Tages nur Angenom-
menen wenig zeigt, und ein glückliches Talent
nicht zu verkennen ist: so wünschen wir dem rü-
stig aufstrebenden jungen Manne viele Freunde un-
ter der erwachsenen Jugend und viele Gönner,
damit seir

Nachrichten.
Streusburg. (Beschluss.) Am ao. April die

Zauberflöte, worin Mad. Reichel (geb. Weimer)
vom Carlsroher Hoflheater die Pamina mit gros-
sem Beifall sang. Hr. Rieger trat als Saraatro auf;
er besitzt eine kräftige, jugendliche, «ehr ange-
nehme Bassstimme, in Höhe und Tiefe; er nimmt
sehr bequem das tiefe E», auch D. Es lässt sich
in Zukunft, da ihm Methode fehlt, viel von ihm
erwarten, wendet er anders den gehörigen Fleis«
an. — Den Gesang der drei Damen haben wir
selten so vollkommen gehört, wozu die kräftige
Altstimme der D. Micolino beitrug. Hr. Wappens
sang den Tamino vorzüglich gut. — Am a3. Apr.
der Freischutz, worin Mad. Reichel die Agathe
gab. — Am aisten, a5«ten u. a6sten lies« sich
die Bauernfamilie Franz Grassl aus Schönau, Be-
zirk Berchtesgaden in Baiern, bestehend aus dem
Vater, und 5 Knaben und a Mädchen, auf ver-
schiedenen Blasinstrumenten hören. Ohne Anspruch
auf Virtuosität, spielt diese Famüie mit vieler Prä-
cision und Reinheit bald östimmi«- Harmonie mit
Posaune und Contrabaw, bald mit blosen Blech-
Instrumenten. Diese mnrikzUschen Genie'« werden
uberall Beifall finden; «ie spielen arrangirte Operu-
Muaik, Märsche, Walzer u. s. w. , wobei der Va-
ter an« Heue Oarineüe in hoch B und ein Kind
von 3 Jahren eine 4ecHge Guckukflöte eigener Er-
findung bläst. Die Blechmmik mit der chromati-
schen und Quarurompete ist vorzüglich. — Am
a9 . April die Schweizerfiimilie. Mad. Hehl die

Emmeline.— Am I. Mai der Dorf-Barbier. Am
3ten Prezio«a. Am 5., 8. n. 10. Mai: Euryanthe.
Zum ersten Male kam uns hier diese treffliche Oper
zu Ohren; das« «ie mit Beifall aufgenommen wurde,
bezeugen die drei nach einander «ich folgenden

Darstellungen. Mad. Reichel war als Euryanthe
ausgezeichnet, eben so Hr. Wappens als Adula r.

Dem. Micolino sang die für sie hohe Partie der

Eglantine, mit einigen Abänderungen recht brav.

Der herrliche Jägerchor mussle jedesmal wieder-
holt werden. — Am i5. Mai Fidelio. Mad. Rei-
chel in der Titelrolle in Gesang und Spiel sehr

gut. — Am 17. Mai Robert der Teufel, worin
sie die Isabellc gab. Hr. Wappen« als Robert u.

Hr. Kaibel als Bertram waren sehr brav, so wie
Mad. Hehl als Alice. Mehre Abkürzungen in der

Partie der Isabelle, so wie die musikalische Ohren
beleidigende Ucbersetzung des Th. Hell, statt der

ursprünglichen Strassburger Uebersetzung, wollten

Niemanden gefallen. — Am 19. Mai und 3. Juni

Otello, worin Mad. Marra (geb. Mina Schäffer)

die Desdemona mit Beifall gab; obgleich ihrer

Stimme jugendliche Frische abgeht, so ersetzt sie

manches Anstössige durch ihr lebhafte« tiefempfun-

dene« Spiel und durch ihre richtige Declamation

im Recitativ. Hr. Roland war als Otello «ehr

brav. — Mad. Marra saug ferner noch in der

Hochzeit des Figaro am aa. Juni die Susanne und
Mad. Reichel die Gräfin; am u6. Mai in Zampa
die Camilla; am a8. und 3i. Mai und i4. Juni

wuidc W. Teil gegeben ; in der ersten Darstellung

Mad. Reichel, in den beiden letzten Mad. Marra
die Mathilde. Hr. Kaibel ist als Teil sehr brav. Am
4. Juni Fra Diavolo, am 11. französisch La dame
blanche, worin Mad. Marra die Anna sang. Am
i3. die Königin der Sarmaten, neue Oper von
Kastner aus Strasburg. Von 5 Akten konnten

nur 3 einstudirt und gegeben werden. Der erste

Versuch de« jungen Comp, enthält viel Gutes, mit

manchem Langweiligen und Ueberladcuen, was bei

Umarbeitung der Oper verschwiuden wird. Ue-
ber da« Ganze lässt sich weiter noch kein ürtheil

fallen. Am 16. Juni wurden die deutscheu Dar-
stellungen mit Don Juan geschlossen, worin Hr.
Kaibel als D. J. vorzüglich war, so wie Mad. Maria
abi Donna Anna in den

Leipzig, am 5. Octbr. In diesem
hat sich uns abermals ein neuer Singverein in ei-
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otr recht wohl gelungenen musikalischen Abend-

nnterhallung bekannt gemacht, Namens Orpheua.

£r besteht aus a4 Frauen- und Männerstimmen

unter der Leitung dea Hrn. Organisten Geiasler.

Der Verein hat seit einigen Jahren im Stillen ge-

arbeitet und sich so weit erhoben, dass man sei-

nen Leistungen mit wahrem Vergnügen beiwohnt.—
Hr. Adolph Hesse aus Breslau, einer unsrer vorzüg-

lichsten, hinlänglich bekannten Organisten, hat uns

auf seiner Durchreise abermals die Freude gemacht,

aein Meisterapiel zu bewundem. Offenbar hat der

Künstler an gediegenem Vortrage noch gewonnen,

besonders in dem, waa wir im Allgemeinen mit

fester, vollgültiger Abrundung des Rhythmischen

bis in die feinsten Schatlirungen bexeiebnen. Auch

aeine neuen Orgelcompoaitionen, die er uns dies-

mal zu hören gab , beweisen so starke Fortschritte,

dass alle Orgelspieler guter Art sie mit Vergnügen

in ihre Sammlungen des Auserlesenen aufnehmen

werden. Waren schon seine frühern, öfter bespro-

chenen Orgelwerke mit Recht allgemein beliebt, so

werden ea diese, worin die wenigen Jugendlichkei-

ten, worauf der fleissige Mann aufmerksam gemacht

wurde, vom reiferen Geiste veredelt worden sind,

mit weit grösserem Rechte noch mehr sein. Wir
empfehlen sie Jedem u. bezeichnen sie daher genau :

i) Fantasie {sechste) Fmoll von Adolph Hesse.

Op. 57. Leipzig, bei Hofmeister.

a) Variirter Chorals Sei Lob und Ehr* etc. mit

einer Fuge im Bach'sehen Style» Op. 54. Bres-

lau, bei Cranz.

5) Fünf Variationen über ein Originalthema au»

J dar. Op. 47. 7. Lief. Wien, bei Haslinger.

4) Fantasie. Op. 5a. Leipzig, b. Fr. Hofmeister.

Ausser diesen trefflichen Cotnposilionen des

Hrn. Hesse trug er uns noch Seb. Bach 's schwere

Meisterfuge aus G moll mit vollkommener Fertig-

keit, Pracision und gutem Geschmack vor, so dass

wir ihm einen grossen Genuss zu verdanken haben.

Hr. Adolph Hesse hatte eine schöne Kunstreise über

Prag, Wien, München, Stullgart, Darmstadt, Frank-

furt a. M., Cassel, Weimar u. s. w. zurückgelegt,

viele Freunde, aber nicht überall gute Orgeln ge-

sehen.— Hr. Chopin aus Paris ist hier nur durch-

geflogen: dafür ist aber jetzt Moscheies aus Lon-
don unter uns und wir freuen uns seines Con-
certa, da« wir genossen haben werden, wenn diese

Zeilen in'a Publikum gekommen sind. Auch der

Teuorist Wild au« Wien ist hier und gibt uns

Hoffnung, ihn. zu hören, die jetzt erfüllt ist

Gestern haben wieder im Saale des Gewand-
hauses unsere geliebten und in derThat wichtigen

Abonnement-Concerte ihren Anfang genommen und
zwar unter der Leitung des Hrn. Fei. Mendelssohn-
Bartholdy, unsers jetzigen Musikdirectors , welcher
sich in unserer Stadt schon längst, namentlich durch
seine 5 vortrefflichen, bei Breitkopf u. Härtel hier

gedruckten grossen Ouvertüren, sehr beliebt gemacht
hatte. Gleich bei seinem Auftreten als Director

sprach sich im überaus gefüllten Saale die lebhaf-

teste Freude der Versammlung durch laute Beifalls-

bezeigungen unzweideutig aus. Dasselbe wieder-
holte «ich beim Auftreten unserer ersten Concert-
•ängerin, die un« nun 10 Jahre lang mit ihrem
musterhaften Gesänge erfreut, dea Frauleins Henr.
Grabau. Alles ging vortrefflich, Alles wurde mit
Applaus geehrt Die überall beliebte Ouvertüre:

„Meeresstille und glückliche Fahrt" leitete ao «chön
ein, al« man e« von einer ersten Leistung eines

ersten halbjährigen und unter eiuer neuen Führung
stehenden ConcerU auch von einem guten Orche-
ster nur erwarten konnte. Leider fehlte unser viel-

jähriger Concortmeister, Aug. Matlhäi, Krankheit«

halber. Fraul. Grabau sang ihre Scene und Arie

von C. M. v. Weber (in Lodoiska eingelegt) aehr

schön, wie immer; und mit Vergnügen fügen wir
hinzu, dass die Höhe ihrer Stimme wieder zuge-

nommen hat, so da«« die Natur der Kunat wieder

freundlich zu Hülfe kommt, wa« ans auch von
dieser Seite her zu den schönsten Hoffnungen be-

rechtigt Darauf spielte Hr. Musikdir. Gerke aus

Berlin, Schüler L. Spohr's, seines Meisters Vio-
linconccrt No. 1 1 mit geschickter Fertigkeit und
mit Beifall. Die Introduction aus Ali-Baba von
Cherubini wurde hier zum ersten Male öffentlich

i

vorgetragen; die Delia von Dem. Grabau, Mor-
giane von Dem. Döring und Ali-Baba von Hrn.

Weiske. Bekannlermaassen ist das Stück schwer

und die beiden Letztgenannten traten hier über-

haupt zum ersten Male öffentlich auf. Mit billi-

ger Rücksicht darauf ging da« Werk über alle Er-

I

Wartung gut Die Chöre der Thomaner verdienten

; alle« Lob, der Sicherheit und der «chönen Mässi-

I
gung wegen an Stellen, wo sie hingehört. Der

j
zweite Theil brachte un« Beethoven'« vierte Sym-
phonie au« U dm . Nur selten wird man sie so vor-

trefflich hören. Es i«t eine erwünschte, hier neue

Einrichtung, da«« der Musikdir. auch dieSympbo-
nieen leitet. Hat e« der Concertmeister zu thun,

der auch zugleich Vorgeiger sein mun, sieht er
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sich in die Notwendigkeit versetzt, sein Spiel nrn

des Taktirens willen zu unterbrechen und aich zu

zert heilen. Und so gereiche denn Alles cum Se-

gen! Und ea wird au »ein, geht Alles unter den

Vorzüglichsten in einigem Geiate und in frommer
Liebe zur Kunst, ohne kleinliche Eigensacht, die

nur die Schwachen plagt.

Mancherlei.
In Dresden wurde die neue Oper von Ra-

strelli ,,Bertha von Bretagne* aehr gut gegeben

und mit Beifall aufgenommen*

Daaa Paganini, den mehre Zeitungen todt sag-

ten, aich ganz wohl befindet, ist gewiss. Paccini

hat eine aehr ahnliche Medaille dea berühmten

Virtuoaen veröffentlicht, Preia 6 Franken.

Cherubini's Theorie des Contrapunktes soll in

Paria ein aolchea Aufsehen unter den Künstlern

machen, daaa mehr als 5oo Exemplare in einem

Tage verkauft worden sind. (Gazette muaic.)

Im Jahrg. i834 hat sich ein Veraehen ein-

geschlichen, das wir hiermit verbessern : Der Sin-

ger Cappelli ist S. 661 au Ende der Rubrik Temi
unter die Städte mit kleinen Theatern geraihen.

Auch macht die Stadt Camerino auf ein hübsches,

und nicht auf ein kleinea Theater Anspruch. Wir
danken für die Aufmerksamkeit.

Der ausgezeichnete Meisler unter den ersten der

jetzt lebenden Violinvirtuosen, Carl Lipinski, hat

in Frankfurt a. M. mit allgemeinem und lebhaf-

tem Beifall aein erstes Concert gegeben, dem bald

ein zweites folgen wird oder schon gefolgt sein

wird. Es kann nicht anders sein, er wird überall

entzücken, wo nur die Kunst heimisch ist.

Herr Organist C. F. Becker gibt eine neue

„allgemeine Literatur der Musik" heraus, nicht

blos in einer Abschrift nnd Zusammenstellung der

Bücher Forkel's und Lichlenthais bestehend, son-

dern überall, ao weit ea möglich, auf Selbstansicht

der Auagaben der Werke musikalischer Schriften

begründet und mit dem Neuesten vermehrt. Es

wird lebhaft daran gedruckt und das erste lieft

wird bald ausgegeben werden. Mit Vergnügen

machen wir die Musikfreunde daraaf aufmerksam.
1 »r ...

Todesfälle.
Am 6. Mai starb zu London W. Linley, Esq.,

im 64*t*o Lebensjahre. Er hat sich «rrnen Lands-

leuten durch eine grosse Anzahl musikalischer Com-
positionen bekannt gemacht.

Am 1. Juni starb Dr. K. ff. Dsondi, Prof.

der Augenheilkunde und Chirurgie in Halle, seit

1811 angestellt. Der ihätige und als Wundarzt
berühmte Mann bat auch in unseru Blättern Eini-

ges über die menschliche Stimme niedergelegt. Er
wurde geb. d. a5. Septbr. 1770 tu Obcrwinkel
im Schönburgschen.

Kurze AnCBIGEN.

lntroduction et thime varii pour U Violon avec

aecomp. de Quatuor ou de Piano/, comp, et

didie ä Mr. Lome Spohr par ton Eleve J. G.
Göhring. Oeuv. I. Bronavic, chez G. Meyer
jun. Pr. avec aecomp. de Quai, 18 Gr.} de

Pianof. i4 Gr.

Die Einleitung im verschiedenen Tempo ist

dem Ganzen aehr angemessen und ao leicht ein-

gänglich , als die Variationen selbst, die eimmt-
lich, es siud 4, wohl einen geübten Violinspieler

voraussetzen, aber nicht schwieriger sind, alz ea

den Meisten recht ist. Kann man nicht sagen, das»

sich Unerhörtes in ihnen ausspräche, ao ist doch
überall auf Gefalliges in wirksamer Aufeinanderfolge

Rücksicht genommen worden, so dasa wir dem
Ganzen vor nicht zu schwer zu befriedigenden Hö-
rern eine gute Aufnahme versprechen dürfen. Es
ist eiue hübsche Unterhaltungsmusik für öffentliche

Concerte in solchen Städten passend, wo sich nicht

mehr als ein Begleitungsquartett zusammenbringen

Usst, übrigens für musikalische Hausvereine, wo
sich auch überall zur Begleitung ein Pianofortespie-

ler finden wird, der gans Leichtes vorzutragen hat.

Auch zu Uebungen angehender Concertspieler ist

das Erstlingswerkchen zu empfehlen, dessen Com-
ponist Hofmusiker in Coburg ist.

1. Singebuch für Schulen, «ine Sammlung 3-,

3-1*. 4stimmiger Lieder von verschiedenen

Componitten, nebet den nothivendigeten Sing-
Vorübwigen, herausgegeben von C. Schade is.

JE. Hauer, Gesanglehrer an der hohem Bür-
gerschule zu Halberstadt. 3te Auflage. Leipzig,

bei Heinr. Weinedel,

f. Funfüg Lieder zum Gebrauche bei dem er-

eten Unterrichte im Gesänge, zunächst für die

Digitized by Google



691 1835. October. No. 41. 692

untern Klassen des K. Andreanums und für
die Töcltterschulen mm Hildesheim bestimmt.

Grösstentheils 3- a. 3 stimm ig Dach bekannten

U. nach eigenen neuen Melodieen bearbeitet u.

herausgegeben v. G. F. Bischoff. Erste Samm-
lung. 5te Auflage. Mit einem Anhange. Eben-
daselbst. Pr. 8 Gr.

Beide Schulwerkchen haben tich also den Bei-

fall des Publikums errungen, so dass wir, wie bei

neuen Auflagen in der Ordnung, sind sie nicht

namhaft rerändert, nichts hinzuzusetzen haben, als

den Wunsch, dass sie ferner Nutzen verbreiten

mögen. In beiden Sammlungen hätten wohl Dich-

ter und Componisten genannt werden können.

Ditirambo per tri voci di Tenore colt aecomp.

dt Piano comp, da Fr. Curschmann. Op. 10.

Berlino, presso T. Trautwein. Pr. 13 Gr.

Dieser italienisirende Gesang des beliebten Lie-

dercomponislen hat, wie bereits angezeigt wurde,

in Berlin lebhaften Beifall gefunden; er wird ihn

uberall finden , wo er in muntern Gesellschaften

angemessen vorgetragen wird. Es gehören 5 hohe

Tenore dazu. Dies und ein paar wunderlich ge-

stellte Nötchen sind die kleinen Schwierigkeiten,

die einer allgemeinen Verbreitung entgegenstehen

könnten. Wo sich drei hohe Tenore, die si-

cher intoniren, zusammen befinden, wird das mun-
tere Ervira Bacco an guter Stelle sein.

l. Tre Ariette No. 1. Non giöva il sospirar etc.

No. a. Sei labbri che amore etc. No. 5. Questi

capegli bruni etc. 'per voce di Mezto-Soprano

con aecomp. di Piano/, composte dal Sign,

Maestro Gaetano Donitetti. Ebend. Pr. 8 Gr.

3. Due Ariette. No. i. Vanne o rosa fortunata

etc. No. a. Dolente imagine etc. per voce di

Mecso-Soprano con aecomp. di Piano/, com-

poste da Sign. Maestro Vincenso Bellini. Eben-

daselbst Pr. 8 Gr.

Leichte kleine Gesinge, wie sie beiden be-

kannten Componisten, bringen sie nicht Bravour,

eigen oder vielmehr dem Lande ihrer Heimath u.

der Zeit zuständig sind. Liebhabern werden sie

gefallen ; auf das Uebrige kömmt hierbei nichts an.

Die Verlagshandlung, wohl wissend, dass Viele?

die italienisch singen, die Sprache nicht verstehen,

hat diesen Sängerinnen den Gefallen gethan, ein

Blättchen mit wörtlich teutscher UebersetzHng, nicht

für den Gesang, sondern zum Verständnis« des

Textes, einzulegen. Allerdings dankenawerth, wenn
auch nur im Stillen.

l. Danses de Carneval i835 et i834 a Berlin

eomposies pour grand Orchestre — par C. F.
Müller. Berlin, chez Bechtold et Harlje. Pr.

l Thlr. i5 Sgr.

a. Danses de Carneval d'Anne'e i855 a Berlin
comp, pour grand Orchestre. Von demselben.

Ebendaselbst. Pr. so Sgr.

Für Marsche, Tänze und Harmoniemusik hat

der genannte Componist bereits viel gethan und hat

ron Fürsten und Fürstinnen nicht wenige Beweise

des Beifalls erhalten. Auch diese Karaevalsergö-

tzungen für volles Orchester sind wirksam.

Introduction und Polonaise für Piano/, comp. ^™
von Carl Abel. Op. 38. Hildburghausen, im
Verlag der Kesselring'schen Hofbuchhandlung.

Ein artiges Stück für massig geübte Spieler,

wobei auf Verdoppelungen und Octavenfortschritte

nichts ankommt. Es wird eine gute Zahl Freunde
haben.

Auch ein Strauss! Zum Karneval l835 gewun-
den. Walzer für das Pianof. — v. Carl Kuh-
ler. Nürnberg. In Comm. b. Riegel u. Wiessner.

Die Einleitung ist wunderlich, die Walzer sind

nicht ungewöhnlich und im heutigen harmonischen

Geschmacke, übrigens sehr leicht ausführbar.

Nene Musikalien.
Bei MoritS Wastpkal in Berlin «r*cbien 10 eben und

ist durch jede solide Back- u. MiuikhaudJ. ta benähest

Reiniger, P. A.,

Erinnerung an
Das Lager bei Kaliach

Ar du Plaaofort*. Pr. laf Sgr.

Inhalt: Manch der Preuieen, Manch der Runen, Ka»
liicher FiTorit-Galopp, i FUchbacher und i Deasiger Walser.

.
Leipeig, bei Breithop/ und Härtel. Bedigirt von G. W, Fink unter seiner Firantmrüichkeii.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 21 ,tea October. N§. 42. 1835.

R E C E N S I O N K N.

Geschichte de» christlichen, insbesondere des evan-

gelischen Kirchengetange» und der Kirchenmu-
»ih von Entstehung des Christenthum» an, bi»

auf untere Zeit. Nebst Andeutungen und Vor-

schlägen Eur Verbesserung des musikalischen

Theiles des evangelischen Cullus. Ein histor.-

isthetischer Versuch von Joh. Erntt Häuter.

Mit 4 Abbildungen und 34 Musik - Beilagen.

Quedlinburg und Leipzig, bei Gottfr,

i854. in 8. S. 578. u. 36 Notenbeilagen.
Angeieigt ton C. W. Fink.

XJebersichlliche Darslellungen und allgemeine Ge-
schichte aller Art sind bekanntlich in den neuesten

Zeiten das Vorherrschende im Fache des Wissens-

werthen geworden. Die Schriftsteller beeifern sich,

dergleichen zu liefern, weil es die meisten Leser,

die sich unterrichten wollen, lieben, so schnell als

möglich xu einer Gesammtansicht xu gelangen. Ernste

Untersuchung einzelner, ans einem Ganzen heraus-

gehobener Gegenstände sind ihnen in der Regel xu

weilläufig j auch kann ihnen wohl ein nicht gerin-

ger Theil kaum ohne za grosse Anstrengung fol-

gen, denn sie setzen Begriffe und Kenntnisse Tor-

aus, die man sich zu erwerben keine— Zeit halte.

Dazu kommt das freundliche Verlangen an Alle,

die etwas zu lehren haben: Fahret fein säuberlich

mit dem Knaben Absalon. Nur nicht anstrengen!

Es muss hübsch hinter einander fort fliessen bis

ins Meer, damit das Schifflein lustig vorwärts fahre.—
Dawider hätte ich nicht das Geringste, wenn es

nur gehen wollte. Altein in vielen Dingen geht

es wirklich vor der Hand noch nicht, aus dem ein-

fachen Grande, weil wir noch nicht so weit sind.

Das ist nun namentlich noch bis jetzt im Geschichtl.

d. Tonk. der Fall. Hier gibt es noch so Vieles za

untersuchen, dass wir uns Heber an gründliche Er-

Thalsachen, als an übersicht-

liche Wagnisse halten sollten. Wir
aus dem Irrthume gar nicht heraus. Wollen wir
uns dieser, allerdings ernstern und mühevollem,
aber dafür auch allein nutzreichen Schwierigkeit

nicht unterziehen : so wird die Zukunft von unse-

rer Thäligkeit der Art nicht viel Gewinn haben,

ja sie wird sich mit Recht über uns beschweren,
als über solche, die ihrem bequemen Vergnügen
am Unhaltbaren mehr frohnten, als es einer recht-

lichen Väterlichkeit, ja sogar einer echten Wohl-
habigkeit unsers eigenen Genusses gebührt.— Da-
mit rede ich nicht allein gegen die Schriftsteller

der Art, obwohl auch gegen diese, sondern auch,

und noch mehr, gegen die Flüchtigkeit nicht we-
niger Leser. Wie man auf Darapfiahrzcugen und
Eisenbahnen von einem Orte zum andern fliegt,

so will man auch, einen witzelnden Nachbar an
der Seite, im Felde der Gelehrsamkeit uud Kunst
die Welt durchfliegen. Geschwind geht's, das ist

wahr. Wenn man sich aber an keinem Orte ge-

hörig verweilt, wie will man da etwas sehen, et-

was kennen lernen? So viel sollte man doch end-
lich wissen: Wer Alles will, will nichts. Und
doch haben Viele das schlichte Sälxchen verlernt*

Oder haben wir es nicht erfahren, wie gern man
•ich die allumfassendsten Pläne und Windbeute-
leien aufbinden lässt, die gar nicht erfüllt werden
können? Enttäuscht wird man schon bald genug.

Wenn nur unterdessen des Guten und Echten nicht

au viel verloren ginge! Dampf und Glaubseligkeit

ist überall besser, als in der Gelehrten-Republik;

da heisst es Licht! Nun wollen aber die Leute
gewöhnlich die ganze Welt in ihre kleine Men-
schenhand fassen, wie eine Kegelkugel, mit der

sie immer alle Neune achiessen wollen; und am
Ende, gebt es noch glücklich, wird es eine Me-
thode, die für dreie gälte, wenn sie nicht den
lctztm noch erwischt Iiitie. Macht nW die Be-
schäftigung tum Spiel, so wird sie kindisch und

42
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in der Kinderei übermüthig, so lange wir noch

vom Verdienst unserer Vorältera, als vom Erbe,

zu zehren haben. Dann, wäre es verbraucht, gibt

sie gewiss klein zu. So weit darf es nicht kom-
men, und darum stemmen wir uns gegen die herr-

schende Art der Zeit, auch da Allgemeines und

UebersichÜiches geben au wollen, wo es noch gar

nicht auf echte und gründliche Weise möglich ist.

Es fuhrt su nichts, als au vielseitigem Nachlheil,

bei allem Fleisse, den man solchen Unternehmun-

gen , die in der Vorliebe der Zeit ihren Grund ha-

ben, keineswegs immer absprechen kann ; denn das

Lesen, Ausheben, Abschreiben uud Wiederausam-

menstellen macht eine Menge Mühe, die nur lei-

der mehr oder minder vergeblich ist, sobald man
Quellen von Wasserständern nicht unterscheiden will.

Solchen Fleiss des Samrnelns und Wiedcrzu-

sammenstellens des Gefundenen und den redlichen

Willen, dem Leser mit Bequemlichkeit eine Menge

der Zeitfolge nach geordneter Materialien in einem

Bande zu bringen, gestehen wir Hrn. Häuser mit

Vergnügen su: dagegen vermissen wir gerade das,

was ein solches Werk nützlich macht, Selbstunter-

suchung, Quellenstudium. — Nehmen wir mit

Uebergehung des Altertümlichsten gleich das 5te

Kapitel, S. a8, milder Ueberschrift : Von der Ent-

stehung und Vervollkommnung der Orgel. Hier

beginnt der Verf., nachdem er im vorigen Ab-

schnitte von Carls des Grossen Zeiten geredet halle:

„Um diese Zeit fällt wahrscheinlich die Erfindung

der Orgel, wenigstens ihre Einführung in den abend-

ländischen Kirchen, dienend zur Begleitung des Kir-

chengesanges." Der ganze Satz ist sehr oberfläch-

lich. So spärlich fliessen hier die Quellen nicht,

als der Verf. so meinen acheint; die Deutungen

der Neuern haben den Gegenstand entstellt; ja der

Verf. widerspricht sich später selbst. Immer und

anch hier wird der Dudelsack, welcher richtiger

su beschreiben gewesen wäre, als Grundlage sur

Idee der Orgel angenommen: wir haben aber be-

reits gezeigt, dass das Alterthuui Instrumente be-

sä**, die der Orgel weit näher stehen. Dann nennt

der Verf. den alten griechischen Mathematiker und

Mechaniker, welcher Orgeln verfertigte, immer Ete-

sibiQ* und Btesebiua, führt viele Schriftsteller an,

die von seinem Orgelwerke schrieben, und hat doch

den Namen falsch gelesen. Der Mann heisst Kte-

aibios. Der Verf. hat also offenbar die Quelle nie

gesehen. Die ganze Beschreibung ist falsch , und

die beigegebene, aas Forkel genommene Figur ist

es gleichfalls. Die Windorgel, ohne Hülfe des
Wassers, wird auch hier wieder hergebrachter

Maassen nicht vor dem achten Jahrh. christlicher

Zeitrechnung angenommen. Wir wtrden diesen

Gegenstand nach den Quellen ehestens berichtigen.

Die Erfindung des Pedals von Bernhard dem Teut-
srhen wird immernoch 1470 gesetzt, ob wir gleich

schon bewiesen haben, dass es eher sein mus*. Be-
ine rkenswerth sind die Angaben des Verf., dass an
teutschen Orgeln schon früher Pedale vorhanden

waren. — S. 4i wird gesagt, die nn den Gottes-

dienst gebundene Musik sei su Karls des Grossen

Zeilen nach Gallien, England, Teutschland , Hcl-
velien, Friesland und Russland eingedrungen. Ab-
gesehen davon, dass sie schon früher in manchem
der genannten Länder eingeführt war, wie kommt

1
denn Russland hieher, das sein Christenthum und

seine liturgische Musik der griechischen Kirche ver-

dankt? Die Diaphonie als Spur des Conlrapunk-

;

tes(?) ist su früh angesetzt. Was der Verf. von
Alfreds des Gr. Gesangesverbesserungen schreibt,

lässt sich nicht beweisen, nicht einmal die Anstel-

lung eines Professors der Musik zu Oxford, ob-

gleich Einige sogar den Namen des Professors nen-
nen. Auch die folgenden Erzählungen sind nicht

genau. Wollten wir uns aber auf die Berichtigung

aller gedrängt zusammengehäuften Angaben einlas-

sen, müsslen wir ein Buch schreiben. So fleissig

nun auch diese Zusammentragungen gemacht sind,

so wäre es doch gewiss weit nützlicher gewesen*

wenn der Verf. dieses Alles übergangen und da-

für den Faden der Untersuchung der evangelischen

Choräle da aufgenommen hätte, wo ihn H. Hofl-

I

m.iun in seiner Geschichte des deutschen Kirchcn-

| liedes (Breslau, 182a) abbricht. Da hätten denn
I die Beweise und Erörterungen ausführlicher und
gründlicher ausfallen können und müssen $ das Buch
würde aber auch zuverlässig mehr genützt haben.

In der Beschränkung zeigt sich der Meister.

Am auffallendsten sind uns noch folgende Be-
hauptungen gewesen: Gegen die Mitte des i4ten
Jahrh. fing die Musik im südlichen Italien durch
Niederländer an zu grünen, wie eine vom Früh-
ling neu belebte Aue (S. 46) j — bis i5oo war
die Musik iu Italien am weitesten vorgeschritten

(? S. 5o)i — die Deutschen erbaueten ihre Tem-
pel auf hohen Bergen oder in dichten Hainen, ih-

ren Thuisko su verehren (? S. 5i). — S. 61
soll Luther den Grund sur Reformation gelegt ha-
ben. Nicht doch! er war schon gelegt. Das war
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das Werk «einer Vorgänger und de« Geiste« jener

denkwürdigen Zeit. Auf diesem Grunde baute er

sein Werk. Auch ist der Schluss übereilt : Luther

habe durch seine Musik noch mehr, als durch'seine

Dichtung bewirkt, weil die erste noch gebraucht

werde, die andere nicht Erstlich sind Luther"«

Dichtungen noch nicht so surückgesetzt , wie der

Verf. glaubt, und zweitens, wenn es so wäre, wie

es doch nicht ist, so wäre es doch nnr ein Be-

weis, dass die Dichtung bessere Fortschritte ge-

macht habe, als die kirchliche Musica ,* oder auch,

dass in der unklareren Kunst der Musik Manche«
durch das Ehrwürdige des Alters und durch hei-

ligen Gebrauch von Jugend auf einen Gefühlswerth

erhalte, aaf den der Verstand nicht so begründe-

ten Ein flu« habe, als auf Worte, die neben der

Empfindung auch bestimmte Gedanken geben. —
In der Componistenreihe der kirchlichen Melodieen

hätten wir die Beweise ausführlicher, d. h. nicht

weitschweifig, sondern genauer gewünscht. Noch
wollen wir es nicht gam mit Stillschweigen über-

gehen, was der Verf. nicht ohne Bitterkeit S. i56
über den alten Choral in rhythmischer Hinsicht

tagt. Wir wünschten, er hllle sich noch deutli-

cher darüber ausgesprochen. Verstehen wir den

Verf. recht, können wir seine Meinung durchaus

nicht theilen. So mannichfach im Rhythmischen,

als hier der Volkschoral angenommen zu «ein scheint,

war er keineswegs. Man verwechselt den künstli-

chen Sats für den Sängerchor mit dem Choral für

das Volk. Ein einziger Blick in das Gesangbuch

der Böhmischen Brüder und in die luther. Agende
(zu Wittenberg) wird Jeden daron überzeugen. So
gross, als der Verf. es will, war die Kunst des

Volkes in jener Zeit gar nicht; ist auch cur An-
dacht nicht eben nöthig.

Was uns am meisten auffällt, ist die bunte

Anführung bald «ehr tüchtiger, bald aber auch
solcher Werke und Bucheichen, auf die «ich kein

Mensch, der sie nur etwas genauer kennt, verhü-
ten kann. Und doch «ollen aie als Beweise gel-

ten. Hierin wäre genauer tu sichten geweaen.

Bei der zweiten Abtheilung de« Buche«: „An-
dentangen und Vorschläge cur Verbesserung des

musikalischen T heil es de« evangelischen Cultua",

S. a55 bis 578 — verweilen wir nicht, weil wir
nächstens bei einer andern Veranlassung davon zu

reden haben, wo «ich das Wichtigste mit anbrin-

gen lässt ohne unnütze Wiederholung.

notwendigen Bemerkungen und frommen Wün-
schen gebührt dem Werke dennoch, um der fleis-

sigen Zusammenstellung willen, eine gute Stelle un-

ter den augenscheinlich wohlgemeinten; ja es wird

für nicht Wenige eine anregende und mannichfach

nützliche Lektüre sein. Dass übrigen« der Hr.

Verf. in «einer Vorrede unter Anderm auch auf

die unsere zum Buche „Erste Wanderung der äl-

testen Tonkunst" in Gedanken und Wortausdruck

genaue Rücksicht genommen und stillschweigend

auf «einen Gegenstand übertragen hat, kann uns

nur ehrenvoll «ein.

Sechs und zwanzig Hebungen für die Flöte in

allen Dur- u. Moll-Tonarten, mit Vorhereen-

dang der Tonleiter, einem kleinen Präludium
und erklärenden Bemerkungen über Zweck u.

Vortrag componirt — von A. B. Fürstenau.

Kreutz-Tonarten; Be-Tonarten. i07tes Werk,
i« u. as Heft. Leipzig, bei Breitkopf q. Hir-
tel. Pr. 1 Thlr. 8 Gr.

Diesen allen vorwärt« strebenden Flötisten be-

stens zu empfehlenden Uebungen, welche dem Con-
servatorium der Musik zu Prag gewidmet sind, geht

ein Vorwort de« anerkannten Meisters auf der Flöte

voran, das in vieler Hinsicht merkwürdig und in

Erklärung dessen , was der Verf. mit seinen nütz-

lichen Gaben zu bezwecken wünscht, hinlänglich

deutlich ist. Wir enthalten uns nicht, den Lesern

diese Vorrede in ihrem gauzen Umfange, anstatt

eigener Auseinandersetzung, getreu mitzulheilen

:

„Die Flöte gehört su denjenigen Iaatrumenten,

in denen , nach Bau und Vermögen , sich ein be-

wundernswürdiger Charakterreichthum ausspricht.

Sie ist ein treuer Wiederhall der menschlichen

Seele, welcher sie au« dem Bereiche der heitern

Ruhe und Fröhlichkeit zu den Tiefen der Schwer-

muth, ja bi« in das Gewirr der Leidenschaft folgt,

ohne sich jemals dem mit ihrem Wesen innig ver-

mählten Gesetze der Schönheit zu entfremden. Da-
bei hat, unter beinahe allen Instrumenten, sie «ich

im Laufe der Zeit am wenigsten von ihrer ange-

stammten reizenden Einfachheit entfernt, und schon

dieser Umstand würde, selbst wenn die dafür sau-

genden geschichtlichen Quellen fehlten, ihr nner-

gründbar hohes Alter genügend darthun. Die Na-
tur selbst war die Erfinderin der Flöte und hat

deraelben ihre unveräusserlichen ?üge aufgeprägt,
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einen Autochthonen der Musik nennen konnte. —
Bei einem Instrumente, desaen Ursprung «ich in

das graueste Allerlhnm verliert, das siegreich in

den Umwälzungen von Jahrtausenden bestand und,

mit dem Reize ewiger Neuheit, in einer im Gan-
zen doch nur unwesentlich veränderter Gestalt, auf

unsere Zeit kam, muss es um so mehr befremden,

dass in uosern Tagen seine Ausbildung mit der an-

derer Instrumente nicht völlig gleichen Schritt ge-

halten hat, dass es meist mit einer feststehenden,

bequemen Herköramlichkeit, einer den Kenner mit

Recht verletzeuden Oberflächlichkeit behandelt und

selbst in seiner Theorie im Allgemeinen noch sehr

vernachlässigt wird. Der Grund liegt wohl haupt-

sächlich darin, dass die Flöte leichter, als irgend

ein anderes Instrument, ihren Zögling zu einer ge-

wissen Fertigkeit gelangen lässt, die derselbe dann

gern als das überhaupt zu erreichende Zivi ansieht,

von wo aas kein wesentliches Weiterschreiten mehr
denkbar sei. Allein die, welche diesen Wahn he-

gen , stehen genau erst auf dem Punkte , wo das

eigentliche Studium erst beginnen sollte, und wo
das Instrument, dessen (um mich dieses Ausdrucks

iu bedienen) materielle Seile der getäuschte Kunst-

jünger mit dessen Wesenheit verwechselt, sich in sei-

ner hohem Natur, seiner unerschöpflichen Tiefe

zeigt and nur dem berufenen Talente, dem anhal-

tenden Fleisse Hoffnung macht, sie zu ergründen.—
Der Verf., welcher, in einem langen, innigen Um-
gänge mit diesem Instrumente, sich demselben nach

Kräften befreundet u. vertraut gemacht haben düi fte,

glaubt durch gegenwärtige Arbeit den Freunden der

Flöte auf eine willkommene Weise zu begegnen.

Er hat diesen Uebungsslücken nicht nur eine fass-

liche erklärende Anleitung beigefügt, welche den

Sludirenden mit Zweck und Gegenstand vertraut

macht, sondern auch Sorge getragen, das« demsel-

ben Gelegenheit gegeben wird, sich in allen vor-

kommenden Tonarten zu versuchen, indem die Flö-

tenspieler sich meist in einem zu beschränkten Kreise

von Tonarten bewegen und viele der für das In-

strument dankbaren gar nicht in Anwendung brin-

gen, mm Derjenige, welcher «ich dieser Anleitung

su bedienen beabsichtigt, möge, um die Uebungen

möglichst zweckmässig zu studiren, hauptsächlich

folgend« Vorerinnerungen im Auge behalten. —
Er übe die Stücke lnugsatn ein, nehme dabei stets

Rücksicht auf ein richtige« Lesen der Noten mit

alias Versetzungszeichen , damit «ich keine Febl-

noten einschleichen, und suche durch immer schnel-

leres Spielen allmälig zur vollkommensten Ausfüh-
rung zu gelangen. Ein wesentlicher Theü beim
Flötenspielen ist da« Athemholen. Je mehr Noten
in einem Alhemzuge der Bläser zu geben im Stande

ist, desto mehr gewinnt seine Darstellung an Ein-
heit, dagegen ohne richtiges E/nllieilen des Athen»
kein guter Vortrag möglich und deshalb die grösste

Vorsicht anzuwenden ist« Zur Erleichterung für

den Spieler ist in diesen Uebungsslücken da, wo
am zweckmäßigsten Athcm geschöpft werden kann,

ein Zeichen (!) bemerkt, und wird demnach auf

alle angegebene Bezeichnungen, die sich auf Vor-
trag, Geist und Charakter beziehen, die besto Auf-
merksamkeit anempfohlen/'

Was der Meister will und für wen er diese

Uebungen schrieb, ist klar. Die Regeln selbst sind

vortrefflich, wie die Uebungen selbst. Es kann nicht

fehlen, dass sie dem Fleisse den gtüssten Vorlheil

bringen. Jeder Flötist, der etwas Tüchtiges leisten

will, wird «ich von selbst damit vertraut machen.

Impromptu
an Demoiselle Sabine Heinef elter,

als sie in Hegleitung des Hrn. Kapellmeiatera Beraard Romberg
Jen Schloeeweinkelter (genannt du Blutgericht) su

Konigeberg mit ihrer Gegenwart beehrte-.

Sei UBI gegrüut in Bacchus «tolien Halle«,

Da , de* Geiangei Königin,

Der ächten Kumt geweihte Prietterin,

Lau un.er Loblied Dir gefallen

!

Wenn Tarnende sum Tempel wallen,

Wo Du beiaubertt Hera und Sinn,

Wo Jeder giebt dem auaeen Rauach aicb hin,

So mög* ?on Wenigen auch hier Dein Lob erachaUea.

An Deiner Seile «itst der Edel.te der Söhne

Apollo'*, aller Kunetbefliaanen leuchtend Ziel,

Bin Berg an Hoheit, würdevoll wie Rom:

So gleicht da* Blutgericht heut' einem Dom,
In dem erichallt Geaang und Saitenapiel

U U d eich Tennihlt die Zauberkraft der Töne.

Seit 1808 wurde Hr. Frdr. Philipp Christian

Mothschiedler als Unirersilätsmasikdireclor an der

Schlosskircbe angestellt. Geb. d. 17. Octbr. 1774

im Marktflecken Heinrich« bei Suhl, »ludirle er in

Koburg and Wittenberg Theologie und wendete

•ich zur Musik, in welcher er «ich hauptsächlich
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durch das Lesen dieser Blätter (nach seinem eige-

nen Ausspruche) weiler bildete. Den Singerchor,

dessen Dasein nur von milden Beillägen gefristet

wurde, fand er eingegangen und seine Thätigkcit

allein auf die Orgel beschränkt. Bei der Verän-

derung des Schulwesens 1816 wurde M. auch Can-

tor an der Stadlkirche, von welchem Amte der

Schulunterricht getrennt wurde. Er hat wöchent-

lich 9mal öffentlichen Gottesdienst und zur Fasten-

zeit i5raal zu verwalten; für die Unterhaltung des

wiederhergestellten Sängerchorcs zu sorgen ; wö-
chentlich 3 Singestunden in der Commünalschule

und 5 im Gymnasium zu geben. Mit Hülfe die-

ses noch nicht starken Chores und einiger Dilet-

tanten werden zuweilen Kirchenmusiken v. Haydn,
Händel, Mozart u. s. w. versucht. Vor einiger

Zeit halte Hr. M. einen rein 4slimmigen Gesang-

Verein, der aber nur 1 f J. bestand, weil alle Mit-

glieder Solo singen wollten. Ganz kürzlich hat

sich ein neuer Männergesangverein gebildet, von
welchem also noch nichts zu sagen ist*

Nachrichten.
Berlin, den 4. Octbr. i835. Nicht allein

Wegen meiner Abwesenheit von hier, sondern auch

durch den fast gänzlichen Mangel an interessanten

musikalischen Neuigkeiten bin ich zu einer zwei-

monatlichen Unterbrechung unserer Correspondenz

veranlasst worden. Während ich mich an den
Natur-Schönheiten des reizenden Elb-Florenz labte,

hatte hier der warme und trockene August etwas

stürmisch begonnen, indem Excesse roher Volks-
menge die allgemeine Freude eines, Preussen so

hochwichtigen, Festtages störten. Zur Feier des

3. August war, ausser der alljährlich Statt finden-

den Wiederholung des Spontini'schen Festmarsches

und Volksgesanges, Cherubini's Lodoiska neu ein-

studirt. Dem. Grünbaum hat die Titelrolle, der

Tenorist Schäfer aus Hamburg den Floresky mit

gutem Erfolg gegeben. Die treffliche Musik hat

auch jetzt allgemein wieder angesprochen, leider

hat indess die werthvolle Oper zurückgelegt wer-
den müssen, da Dem. Grünbaum auf Urlaub nach
Wien verreist, auch Hr. Bader schon längere Zeit

abwesend und der neu «ngagirte Tenorist, Hr. Eich-
berger, noch nicht eingetroffen ist. Ueberdies fehlt

noch immer eine erste Singerin gänzlich. Mad.
Seidler u. Dem. Lenz sind jetzt, nebst Dem. Leh-

mann (Alt oder Mezzo-Sopran), die alleinigen Stu-

tzen der Oper, wie Hr. Mantiu« der einzige Te-
nor. Auch die Lücke eines Baritonisien, welch«

durch den Abgang des Hrn. Hammermeister ent-

standen, ist bis jetzt noch nicht ersetzt, da Hr.
Pöck zurückgetreten ist und, dem Vernehmen nach,

in Prag bleibt. Auch die beabsichtigte Anstellung

der Mad. Fischer aus Karlsruhe hat Hindernisse

gefunden. So hat sich denn nothwendig das Opern-
Repcrtoir nur auf wenige kleinere Singspiele be-

schränken müssen. Ein Bassist Hahn aus .Cassel

hat in einigen Gastrollen, s. B. des Sarastro, Ca-
spar im Freischütz u. s. w. , nur theilweise ange-

sprochen.

Der September brachte uns eine angeblich

neue, eigentlich aber schon alte Oper: „Die Ro-
senmadchen " nach Theaulon von Kotzebue, mit

Musik von Lindpaintner. Die Compositum ist me-
lodisch und tialürlich, dem Text angemessen, theil-

weise jedoch in den Formen nicht mehr zeitgemäss.

Durch eingelegte Arien und Lieder von französi-

schen und italienischen Tonsetzern stellte sich der

Contrast noch schärfer heraus. Der Eindruck die-

ses gut gegebenen Singspiels war' daher auch nur

oberflächlich.

Mehr sprach Mehol's „Joseph in Aegypten'*

durch den seelenvollen Gesang des Hrn. Manüus,
die kindliche Darstellung des Benjamin durch Dem.
Lenz und den würdevollen Vortrag des Hrn. Zschie-

sche nls Jacob an. Auch Paer*s Sargin ist wieder
in Scene gesetzt und durch die vorzügliche Aus-
führung der drei vorgenannten Personen beifällig

aufgenommen. Nun aber ist auch unser Bericht

über das Königliche Theater schon zu Ende! —
Man spricht jetzt von italienischen Opernvorstel-

ltingen mit Mad. Masi und Hrn. Nourrit dem Jün-
gern. Auch die Tänzerinnen Dem. Eisler werden
aus Paris erwartet Ein neues Ballet von dem jun-

gem Taglioni „Undine" soll sehr prachtvoll und
kostbar vorbereitet werden.

Die lange Abwesenheit de« Königlichen Hofes
während des Aufenthalts in Schlesien, Kaiisch u,

Teplitz hat hier grosse Stille in Geschäften, wie

in Vergnügungen veranlasst. Milte October wird

sich indess wohl Alle« wieder beleben. — AnJ
der Königsstädter Bühne, welche zur Feier de*

3. AugusU Titus vou Mozart gab, fährt Dem. Via]

fort, Gastrollen cu erböheten Eintrittspreisen mc

geben, welche vom isten d. an für siraadicht

Opern-Vorsteüemg eingeführt sind. Um auf Ti -
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, so war ich «o unglücklich,

einer durch Dem. Vial als Sextus «ehr vernachläs-

sigten Vorstellung beizuwohnen. Wie es hie«s,

halte die Sängerin kurz vor dem Anfange der

Oper den zu Genua erfolgten Tod ihre* Vaters

Dieaer Umstand entschuldigt allerdings

\, verfehlte Eintritte, Detonatio-

nen u. dgl. Die Direction hätte aber lieber die

Oper aussetzen sollen, in welcher Dem. Gerhard

als Vitellia, weniger als Bravour -Sängerin (die

Arie mit dem Basselhorn ist in Hinsicht des Um-
fang! ihrer Stimme nicht angemessen, weshalb auch

die tieferen Töue verlegt waren), als wegen ihres

feurigen Vortrages und durch tiefe EmpGndung
allgemein gefiel. Auch die Leistung des Hrn. Holz-

miller als Titus ist sehr befriedigend. Viele Tempi
wurden aus Rücksicht gegen die Sängerinnen zu

langsam oder zerrissen genommen, kurz — Mo-
carl's Geist war es nicht durchweg, welcher diese

italienisirte Production beseelte. Für diese Bühne
eignen sich die modernen italienischen Effectopern

am meisten. Wie es heisst, sollen „Moses" von

Rossini und „Die Puritaner" von Bellini gegeben

werden. Dem. Hähnel ist zurückgekehrt, als Alaide

in der Straniera und Romeo in den Montecchi n.

Capoleti mit vieler Theilnahme wieder aufgetreten.

Dem. Gerbard gefallt sehr als Elisabeth in An-
bei 's Lestocq. Semiramis von Rossini wird italie-

nisch 'wiederholt, auch Anna Bolena von Donizetti.

Die Herren H. Ries, Mauter, Böhmer, Just

und W. Taubett haben zur Eröffnung des neuen

(im vorigen Herbste abgebrannten) Saales im Eng-

lischen Hause bereits das erste Concert dieses Win-
tersemesters, auch zu Anfang Novembers Quartett-

Soireen, eben solche auch die Herren Zimmermann
und Genossen angekündigt. Hr. MD. Moeser un-

ternimmt im October noch erst eine Kunstreise mit

seinem jungen Sohn« and wird im November eben-

falls seine Quartett- und Symphonie-Aufführungen

Die Singakad. bereitet ein Conoert ra wohl-

tätigem Zweck vor, in welchem ausgewählt« Ge-
?, vorzüglich die Chöre von der Comp,

verewigten Fürsten Radziwill za Göthens Faust

ersten Male öffentlich ausgeführt werden sol-

len. Die Partitur dieses höchst interessanten Werks
erscheint im November* auch der Klavier-Auszug

wird bereit« vorbereitet. — So hoffe ich denn,

der gegenwärtige nur als Anknüpfungspunkt
dienen möge.

Leipzig, am la. Octbr. Am gten dieses

gab uns Hr. Ign. Moscheies, Prof. an der Kön.
Akademie in Loudon, im Saale des Gewandhauses
ein Exlraconcert, das unter die besuchtesten ge-"

.hörte, deren wir uns zu erinnern wissen, ja wir
möthlen es geradehin das besuchteste unter allen

Extraconcerten nennen, die diesen Namen verdie-

nen. Eben so ausgezeichnet war es in dem, was
es uns brachte und wie es uns gebracht wurde.
Selbst die Beihülfen waren höchst anziehend; Frl.

Henr. Grabau sang eine Arie von Mozart, und un-
ser in vielfacher Hinsicht ausgezeichneter Hauser
sang eine Arie aus der ersten Oper Rossini's : „La
pietra del paragone"

(Ab deiUrti in teno).

Den Anfang machte des geehrten Concertgebers

neue Ouvertüre zu Schillers Tragödie: „Die Jung-
frau von Orleans", die nun sowohl in Orchester-
stimmen als im Klavierausz. unter folgenden Titeln

gedruckt erschienen ist bei Fr. Kistner in Leipzig

:

Ouvertüre a grand Orclieetre de Jeanne d'Arc,

Tragidie de Schiller, comp. — par /. Mo~
echelee. Oeuv. 91. Pr. 5 Tlilr.

Dasselbe Werk für das Piano/,, mm 4 Händen
eingerichtet vom Compon. Ebend. Pr. 16 Gr.

Das mit fühlbarer Liebe und grosser Darstel-

lungswabrbeit geschriebene Werk, welches in un-
sern Blättern erst vor Kurzem von London aus

treu und schön geschildert worden ist ^3. 585),
machte den würdigen Anfang. Das« ein solches,

ein ganzes gehaltreiches Trauerspiel umfassendes

Tongemäldc seine bedeutenden Schwierigkeiten, am
meisten für den Schöpfer desselben, haben nun,
leuchtet im Voraus ein. Wir begaben uns daher
diesmal auanabmweise in die Probe, um Alles erst

in der Zergliederung, dann im Ganzen zn beach-

ten; nnd wir haben uns im ersten Werden des

versuchten Werke« reich unterhalten und von der

Hinstellung der Gesammtheit lebhaft angesprochen

gefühlt, und noch lebhafter beim Vortrage im Con-
certe selbst. Je klarer man dem gelungenen Werke
bei wiederholtem Hören folgen lernt, desto grös-

ser wird es wirken. Unser trefflicher Londoner
Correspondent hatte dem dämonischen Elemente

mehr Finstere«, Herbe«, Grelles gewünscht

t

nicht; die Verschiedenheit drs Urlhell, über

ed by Go«
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aik überhaupt nicht selten auch anter den Kennt-

nisreichsten bis in's Seltsame steigt, hat wohl hier

ihren Hauptgrund in der Schwierigkeit der Gattung

selbst, die zunächst an den Tondichter die grössten

Anforderungen macht', aber auch vom Hörer ne-

ben allgemeiner Vertrautheit mit der Kunst noch

eine ungezwungen menschliche Hingebungslust vor-

aussetzt. Sehen wir auf die Auflassung und Ver-

sinnlichung des gehaltenen Geisfes des idyllisch-

romantischen Trauerspiels, so erscheint es uns im

Wrseu und Gehalt der Musik wahrhaft meister-

lich: betrachten wir es als ein frei für sich da-

stehendes Tonstiick, wie es dem erscheint, der die

Schiller'sche Dichtung nicht kennt, oder der sich

Worte in Töne nicht deutlich genug übersetzen

kann, so hatten wir der tüchtig verbundenen Ge-

staltung in den Zusammenfiigungen mancher Theile

des gesunden Baues hin und wieder etwas voller

abrundendes Fleisch zu wünschen, damit die Glie-

derungen noch weniger bemerklich sich hervorstell-

ten. Das wäre aber auch Alles, was wir mehr
für die ersten Male des Hörens und für vollallge-

meine Eingänglichkeit des vortrefflichen Ganzen zu

wünschen hätten. Nie bat der Künstler auf blu-

ten Effect, sondern stets auf Geist und Wahrheit

geblickt, was auch dem Befangensten namentlich in

dem treu charakteristischen, still frommen Schlüsse

einleuchten muss, der S. 586 sehr bezeichnend

eine trübe Himmelfahrt genannt wird. Schliesst

irgend ein Tondichter auf so stille, wenn auch

noch so geistinnige Weise, so opfert er wenigstens

für die ersten Male des Hörens den lauten Beifall

der in sich zurückgeführten Versammlung freiwil-

lig selbst auf, um echter Gediegenheit und Wahr-
heit willen, die ihm dafür in naher Zukunft des

Wiedergenusses seiner Schöpfung zuversichtlich dop-

pelt lohnen werden.— Darauf trug uns der Mei-

ster, sogleich beim Auftreten mit Auszeichnung

empfangen, den ersten Satz seines neuesten Wer-
kes, noch MS., das Concerto pathelique in Cnioll

vor, eine in jeder Hinsicht grossarlige Leistung,

die et uns nur beklagen liess, dass das Ganze noch

nicht gegeben werden konnte, weil et noch nicht

weiter zu Papiere gebracht worden war. Möge
es bald so irn steigend kräftigen Geiste vollendet

werden, wie es begonnen worden ist. Nach der

gleichfalls beifällig aufgenommenen Arie folgte sein

neues Concerto fantaslique in B dur, auch noch MS.,

wirklich das, was das Beiwort sagt. Wagen wir

nach zweimaligem Anhören noch keine Auseinan-

dersetzung des schwierigen und sehr lebhaß aufge-

nommenen Conenit, wird man dies um so ange-
messener finden, je mehr man aich denken kann,
wie sehr dea Meisters Spiel die Aufmerksamkeit
der Hörer vorzugsweise auf sich zu ziehen weiss,

so dass wir uns weit mehr dem Genüsse des Gan-
zen, als irgend einer Kritik des Werkes überlies-

sen, was wir im Allgemeinen beim Anhören jedes

Musikstücks zu thun gewohnt sind, so weit es eben
möglich ist. Nach der ausgezeichneten Ouvertüre
zu den Hebrideu v. Felix Mendelssohn-Barlholdy,

die sehr schön vorgetragen wurde, entzückte das

Duett für a Pianof. „Hommage ä Händel", com p,

vom Concerlgeber , vorgetragen von ihm und Hrn.
Musikdir. Mendelssohn -Barlholdy, die zahlreiche

Versammlung, so dass es auf vielfachen Wunach
der Musikfreunde von beiden Meistern am n. d.,

im zweiten Abonnement-Concerle wiederholt und
mit gleichem Beifalle begrüsst wurde. Den Scblus»

des genussreichen Concerts machte eine freie Fan-
tasie des gefeierten Meislers, welche so schön ge-

lang und in ao schwierigen Verknüpfungen gehalt-

voll durchgeführt wurde,* dass wir ihn nie vor-
trefflicher fantasiren hörten. Ucber die Art seines

Meisterspiels noch etwas hinzuzufügen, wäre völ-

lig überflüssig, da wir schon eine möglichst ge-

naue Beschreibung der eigentümlichen Beschaf-

fenheit desselben wiederholt gegeben haben.

Im zweiten, wiederum ausserordentlich gefüll-

ten Abonnement-Concerte hörten wir die herrliche

Esdur-Symphonie von Mozart vollkommen schön.

Dem. Weinhold aus Amsterdam sang Scene und
Arie aus Torvaldo e Dorliska von Rossini: „Dove
soi»? " anfangs sehr ängstlich, bald so, dass sie sich

die Zufriedenheit des Publikums gewann, das ihr

lauten Beifall schenkte. Wahrscheinlich bleibt sie

bei uns. Dann balle der Prof. Hr. Jgn. Moscheies
die Güte, uns mit seinem nie veraltenden G moll-
Concert zu erfreuen. Seine schöne Ouvertüre zu
Schillers Jungfrau wurde wiederholt vom Compo-
nisten dirigirt und erwarb sich, schon besser ver-

standen, den gerechten Applaus der zahlreichen

Versammlung. Hr. Knecht aus Aachen trug uns
Thema und Variationen für das Violoncell von
Merk mit Fertigkeit und Geschmack yor und ern-

tete verdient angemessenen Beifall. Auch das ate

Finale aus Don Juan, was auf der Bühne gewöhn-
lich weggelassen wird, gesungen v. Dem. Grabau,

Dem. Wembold, Dem. Döring, Ilm, Gebhard
(Tenor) und Hrn. Weiske (Leporello) erquickte
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die Hörer. Den Schluss de« reichen Abenda machte

das oben genannte Doppclcourert dea Hrn. Mo-
achele«, von den beiden Freunden aehr feurig vor-

getragen, daaa der Saal vom Bei falle der erfreue-

ten Menge widerhallte.

Hr. Wild, berühmter Tenoriat aus Wien, bat

bis jetzt den Mnsanicllo hier gegeben und ist im

4ten a. 5ten Acic herausgeruft n ,
überhaupt mit

lebhaftem Beifall anerkannt worden. Sein Gesang

ist noch immer achön, wenn auch, wie natürlich,

der Schmelz der Jugend von seiner Stimme gewi-

chen ist und Manches mit fühlbarer Anstrengung

hervorgebracht werden musa. Sein Falsett steht

in keinem Verhältnisse mit der Brustslimme. Den-

noch hat sein Gesang, der sich namentlich durch

aehr deutliche Aussprache auszeichnet und durch

Feuer dea Auadrucks, oft etwas Ergreifendes. Sein

Spiel ial leidenschaftlich und mit dem Gesänge eina;

beide sind tuweilen etwaa übertreibend. Hr. Pög-

ner, Baas, aang gut, und die Stumme, Dem. Wag-
ner, apielle beifällig. Alles Uebrige auf den

Brettern war diesmal unter dem Unbedeutenden, bis

auf den Vesuv, d«r seine Cache recht feurig machte.

7*©a*e«/«//.

Bellini, Vincento, über dessen Geburtsjahr

(zn Catanea in Sicilien) die Angaben fast überall

verschieden sind, ist an einem EntzündungsGcber

im September sn Paris gestorben, während man sein

letzte* Werk „Die Puritaner*' aufführte. 18 Stun-

den dauerte der Todeskampf. In seiner ganzen

Krankheit hatte er keine Ahnung von der Gefahr,

in der aein Leben seh wehte. Er hinterläsat mehre

Geschwister, Vater und Groeavater, welche beiden

Leisten Musiker sind. Alle Pariser Künstler ha-

ben «einem Begribniase beigewohnt. Danlan, wel-

cher in glücklichen Zeilen des beliebten Coroponi-

sten eine schöne Büste desselben lieferte, wird nach

den Zögen dea Entschlafenen eine zweite arbeilen.

Wir werden ausführlicher über den früh Geschie-

sprechen, eobald wir genauere Nachrichten

eingesogen haben,

mehr, als es

Kurze A x t 1 i o l k,

Souvenir de Boieldieu. Variationa sur un molif
compose par Charte» Lud. Hofmann. Com-
posees pour le Pianof. par Charit» Ceerny.
Oeuv. 55a. Prague, ches Marco Berra. Pr.

1 fl. C. M.

In Czernys bekannter Weise, vollgrifßg und
mit klaviermäaaigen

, gut in die Hände fallenden

und klingeuden Fertigkeitsgängen. Der erfahren

abwechselnden Variationen aind 6. Unser Exem-
plar ist sein

1. FantaUie pour le Violen ew dea Th/met fn-
vorte de l'Opera: „Le Pri aux Clerce" de He-
rold, au. aecomp. de l'Orchestre — par Fran—
coi» Schubert. Leipzig, ches ü reit top f et Hirtel.

Pr. 3 Thlr.

2. Dose. Werk m. Begl. d. Pße. Ebend. Pr. 16 Gr.

Hr. Franz Schubert, K. Sachs. Hof- u. Kapell-

rausiker, ist nicht bloa in Teutschland, aondern auch
im Auslande durch seine Kunstreisen als meisterli-

cher Violinspieler u. als gebildeter Mann überhaupt
allgemein gekannt. Seine Art der Behandlung seines

Instrumentes in früherer u. neutraler Zeit ist in d.

Bl. wiederholt besprochen worden. Bei weitem die

meisten Leser werden ihm, gleich uns, grosse Ge-
nüsse zu verdanken haben. Seine Meisterschaft auf

der Violine, wie sein geschmackvoll versierter Vor-
trag gibt sich such in diesen Concertcomp. deutlich

kund. Geschickte Violinspieler werden mit diesem

Bravour- u. gesangreichen Salonstück Ehre einlegen

u. einem gemischten Publikum sich angenehm ma-
chen. Dass Fantasie seit längerer Zeit mit Potpourri

in gleicher Bedeutung genommen wird, ist hier längst

erwähnt worden. So ist es auch mit dem vorlie-

genden Bravourstück. Die Zusammenstellung ist un-

terhaltend u. den Forderungen entsprechend, welche

man an ein Werk der Art macht. Fertige Spieler

gehören allerdings su einer glücklichen Ausführung.

Von den Vortheilen eines Klavierauas, für solcho

Comp, haben wir gleichfalls schon geredet. Das
unterballende Werk wird aich daher auch su I

liehen Musiken und zu Uebungsverrachen

ausgebildeter Virtuosenjünger

(HUrs* latalllieas-Blatt No. X.)

, hei Breitkopf und Härtel. Redigirt ron O. fV. Fink unter »einer Verantwortlichkeit.
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C. M a

Troi* Etüde» pour Pianoforte.

Variation« tur un chauaon rufte nationale, pour l'ianoforle.

Variation« aur un theme favori da POper«: Fiaucc« de Aubcr,
ponr Piauoforte.

Le i paig, ueu i. Octbr. i835.

C. F. Feters.

Anzeigen.

Neue Musikalien
im Verlage

dea

Bureau de Musique
von

C. F. Peter« in Leipzig.

(Zu haben iu allen Buch- und Muaikhaudluugen.)

Für Saiten- uud Blaj-Iuatruineute.

Thlr.Cr.

Kalliwoda, J. W., Troi»ieme Ouvertüre i graud

Orclie.tre C. Op. 65. a —— Variationa et Roudcau pour le Baaaon avee ac-

eotnpagnement d'Orchentre B. Op. bj. 1 8

. — Direrliuemeut pour l'Hautboia »rec aecompa-
gnement d'Orcl.ertre C.Op.68. 1 13— Premier Qualuor pour dem Violone, Alto et

Violonculle En. Op. 61. 1 n— Troia Etüde« en forme de Fautaiaie pour le

. Violon Op. 64..— ao

Für Piauoforte mit uud uline Begleiluitg.

Beethoven, L. van, Premiere Siufonie, arnugee
pour lc Piauo/oite ä quatre inaiui. Nouv.
^J!« C. 1 6— Troificnie Siufonie , arrangee pour l«j Piano-
forfo J ,. alio maJii,. Num. l.dif 1... a

TW,. G,.
Caerny, C, Troi* theme« favoria Italien« de* Ope-

ra«: Anna Bolena de Donizetii, lei Orgiea de
Carafa, Sonuambula de BeUiui, varic» pour le

Piauoforte ä quatre maina. G. B. B. Op. S67.

No. 1. a. 5. i — 1*
Cieruy, C, Duo brillant et coueertaut pour deuz

pi«'<>» Op. 558.
Farrene, L., Lea Italieunea. Troia Cavatine« fa-

Bellini «t Caraf., varitie, pour le

C. B*. F. Op. 1«. No. 1 -x_3. • — ,
No. 1 . Cavatine de Noraa.
- a. Cavatine de iä Straniera.

- 5. Cavatine de Berenire.— Variationa brilUutaa poor 1« Pianoforte aur la

Caratine d' Ann» Bolen« doDonixetti : „Net ve-
der la tna coetauza." G. Op. 1 5. — lt

Kalliwoda, J. W., Trotertme Ouvertüre pour le

Pianoforte a qu.tre maina C. Op. 55. — ,.,— Quatrieme Sinfonie, arraugee ponr le Piano-
forte k quatre maina par C. Caerny. C. Op. 60. a 4— Dame* brilUulea et moderne«. Op. 63. 4 eine

Collect, de Danaea.

No. 1. SixWalaee _ ,«
- a. Si< Galopa , ,— l'Engagemeot de Dame pour le Piauof. Op.65. 1 h— Diverttieeaent facile pour le Pianofort« ave«

aeeompaguement de deuz Violona, VioU et

Vioioncelle C. Op.C6. — „
Spohr, L., Jeeeouda, Opera eu troia Acte«. Ar-

Neue Musikalien
im Verlage.

TOB

N. Simroch in Bonn
Der Frc 1 8 Sgr. Freu«, oder »8 kr.

, . _ _ Kr. Ct.
Arnold, 3 Rondeanz brill. p. Pfte aur dea motif«

fav. de Norm« de Bellini. Op. 1 9. No. 1 . 1. 3. a - 1 5»
Baeh, J. Seh., 48 Prcludee et Fugoe«, Li», t. s.

Nene Autgj.be • ..... i ti iL
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Fi . Cl.

rj et iku I cu, Up. 5o. 5 Sutiate* p. File kv. V i.j Ion.

Mo. t in A. No. a in Cmoll. No. 5 io C.

Neu. Au.g 4 5 li

Beethoven, Op. Co. 6 gr. Sonat.a p. Pfte, Vlolon

et Vlle. No. i in F, a in G, S inD, 4 in Cm,
5 in A, C in B. Neue Auxg 4 4 —

Che nli en, Capriee brill. sur la Tyrolienne de Mad.

Malibran p. Pfte i a5
Ciernj, CK., Variat. brill. sor uu air ital. far. Vien

qu4 Donna bella, p. rftc. Op. 35G a 5o

Farrenc, Lea IcaJiennea: 3 CaT.it. far. de Bcllini et

Carafla rar. p. Pfte. Op. 1 4. No. i de Norma.

No. a de Stranira. No. 3 de Herenice. . . ä i 5o

— Variat. brill. p. Pfte Ca rat. de Anna Bolena.

Op. i5 a —
Loewe, C, Onvcrt. a. d Oper: Die drei Wünsche

p. Piano 4 •» m a —
Mockcr, A.. a Dirertitsemeus p. Piano aur tli. far.

Auna Bolena et La Straniera. Fo. 1 et a . . . 1 i 5o
Beethoven, Portrait in Rupfer 3 —

Neue Musikalien
im Verlage

t on

Wilhelm Paul in Dretden.
Thlr. Gr.

Becker, C. F. ,
Kirchengesänge berühmter Meiiter

ana dem 1 5— > 7. Jahrhundert, für Singrereine

und aum Stadium für Toukunetler (Partitur).

Heft 3. 4 4 — ja

(Wird fortge.etst).

Bell int, V., Potpourri p. le Pfte de l'Opera: La
Sonnsmbuls.. — 16

Cserny, Carl, Die ersten Lectionen fiir Anfänger im

Pianof.-Spielo, entballend 5o Ucbungsatücke,

Studien und Präludien in fortschreitender Ord-
nung und mit Beaeichuung des Fingereatze*.

Op. 359. complet gebunden 1 Thlr. 16 Cr.

einiclu No. 1. a . . ü — 20

Müh Ii ti g, A., Daa ferne Land. Gedieht r. Ortlepp

für eine Supran-Stimmc ui. Begl. de« Pfle u.

Violoncell ait üb — 10

Reistiger, CG., Gesänge und Lieder fü, ein? So-

pran- oder Tenor-Stimop, m. Begl. dos Pfte.

Op. 99. — 18— Lieder u. Gesänge für «ine Bmi- od. Earilon-

Stimme mit Begl. de» Pft». Op. ja« — iG

— Die beiden Raucher. Korn. Duett nach Griebel

mit Begl. des Pfte — 4

Thiel», E., Gesänge für 4 Männerstimmen. Op. 4« — 10
— 3 Gesinge für » Singstimm, mit Begl. des Pfte.

Op.5 — ja

Neue Musikalien.
Uei Morita W.atphal iu Berlin erschien so eb<-n und

iat durch j«d. aolide Buch- n. Mueikhaudl. au beliehen

:

Reissiger, F. A.,

Erinnerung an
Das Lager bei Kaiisch

für daa Pianofort». Pr. iaj. Sgr.

Inhalt Marsch drr Pronsaen, Marsch der Russen, Ka-

li.cbes- F.Torit-Calopp, 1 Fischbacher und j Danaiger Waleer.

Einladu ng zur Subacription.

18 leichte Nachspiele für 4 Hände
und Pedal,

als Uebung für Anfänger im Orgelspiel,

compon. von W . Stluieidtr.

Mit Uurecht fingt man gewöhnlich die Uebungen der au-

sübenden Orgelspieler mit einem Choral an, ui>d niuthet der

Gemeinde «u, aich durch das stümperhafte Spiel des Anfängers

in der Andacht stören au lassen. Man macht dadurch das, Wae die

mehreste Uebung, Wurde und Gefühl erfordert, aur Schülerei.

Zu den ersten Uebungen auf der Orgel sind leicht. Nach-
spiele daher das Zweckmässige. Es werden jedoch aich diese

noch schlecht klingen, w enn der Anfängt r, der an die Behand-
lung des Instrumenta noch gar nicht gewöhnt iat, aich allein

überlassen bleibt, weil ihm die Bindungen, welch, die Org.l
Terlangt, fremd sind.

Um nun den Anfängern Gelegenheit au gehen, sich an der
Seite dea Lehrers an daa Instrument au gewöhnen, erst die

Priroo, dann di. Secundo nebst Pedal au spielen, bin ich ein-

schlössen , oben angezeigt. Nachspiel, in meinem eignen Ver-
lage erscheinen au lassen.

Di. Tunstücke gehen rom Leichten cum Schwerern in ge-

regelter Stufenfolge durch die gewöhn lichatea Dnr- and Moll-
tonarten hindurch.

Da dieser Weg, sich an die Orgel an gewöhnen, aeither

«Mb wenig oder gar nicht b.uutat wurde, uud meine aeilheri-

gen musikalischen Arbeiicn einer geneigten Theilnahme sich an

erfreuen das Glück hatten, hone ich, daaa die Herren S«hul-

I ehrer , für w elche dieses Werk hauptsächlich be-timmt ist,

gern und tahlmch diea. Aufforderung ergreifen w.id.n, um
dem länget gefühlten Bedurfuiss abtuhelfen.

Um jedoch den unbemittelten Anfängern aowohl, ala auch
den Herren Lehrern den Ankauf dieaea niiialichen uud uölhigcu

V/trkes au «rl.icht.rn, wähl, ich den Weg der Subacription.

Das Werkchen wird mindestens sieben Bo^eo stark, au

dem geringen Subacriplionspreia von J 7^ Sgr. oder 1 i (Gr,

an die Subscribriileu * bgi-laasen. Nach Kracheinen desselben

tritt der Lauenpreis von aS Sgr. oder 10 gGr. ein.

Sammler euuSubacribenleu erhaltest auf 6 Expl. daa 7. gratis.

Es kann in allen soliden Buchhandlungen auf daa Werk
•ubscribirt werden.

Merseburg, im Octob.r i835.

hVHh. &hneider, Musikdir.

Leipzig, bei Breitkopf und Härtel. Bedigirt unter Verantwortlichkeit der. Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 28,lea October. NS. 43. 183 5.

Berichtigung von Friedridi Schneider,

Der Verf. de« Aufsatzes über Cherubini's Lodoiska

in No. 36 u. 3 7 behauptet in letzterer Nummer
S. 6

1
7 über eine Stelle des Quartetts in F dur im

isten Act (No. 4) Folgendes:* „es würde in der

besprochenen Stelle gegen das Ende des Quartetts

von allen Sangern, auch dem Chor, Fdur, fortis-

simo fortgehalten, und während dem von allen

Instrumenten Ges dur." — Nach der mir vorlie-

genden, in Paris gestochenen Originalpartitur (auf

dem Titel ist noch der 18. Juli 1791 als Tag der

ersten Aufführung im Theatre de la Rue Feydeau
bemerkt) ist in der fraglichen Stelle des Quartetts

zwischen den Personen: Floreski, Verbel, Titzika

und einem Tartar (Chor ist gar nicht rl«hf>i) kein«

Vereinigung des F dur-Accorda mit dem Ges dur*

Accord zu erblicken, wie der Verf. meint, so etwa

sondern es besteht die Har-

^E§^ und ist

so gestellt

Di* Tier
Sing»

1» Tier fi
|iiimmen.l

j

ulromenl«l-|

3U .«!•

Die Hörner verdoppeln dabei den Basa — und

sämm t liehe andern Instrumente Oboe, Clarinetten,

Violinen, Bratschen und Fagotte stellen dieselbe

Harmonie der 4 Solostimmen (von Choratimmen
ist, wie gesagt, gar nicht die Rede) in

Verdoppelungaart dar:

~) Obom, CUrlMMM, Violinen.

Der ganzeModul

37

ist von vier Takten früher

Die lange Dauer dieaes Accords hat

was Grelles, Peinliches 5 in der Zusammenstellung u.

Verbindung liegt es nicht, u. jenes Grelle würde sich

verlieren, wenn der Accord in folgender Bcwe-

nochgung eingefügt wlre : tj-Ejj
:̂ V r r

in der Oberstimme der Sprung von desmehr,

nach ges vermieden wäre

:

Solche Folg«

wohnlichen.

nicht zu den

Kecensionen.

4ta Sinjonia a gran orchettra compotta 0 dedi-
cata alt illuetre Sign. Cherubim per F. Femj
9 data alla lue* per la Societa Olandeut per
VincorraggiamenU della Mutica. Rotterdam,
pressb L. Coenen. Pr. 1a Fl.

Üteil haben wir schon öfter unaern teutachen und
ausländischen Lesern von den grossen, immer stei-

genden Verdiensten gesprochen, welche sich der
kunst- und vaterlandliebende holländische Verein
zur Beförderung der Tonkunst bereits erworben hat
und immer einfluasreicher zu erwerben fortfährt.

Wir erinnern hauptsächlich an Alles, was wir im
vorigen Jahrgange & 8a 1 bei Gelegenheit der Be-
urteilung der von dem ehrwürdigen Vereine her-
ausgegebenen Messe von J. B. van Bree gesagt ha>

43
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faen, and freuen ans, jetzt wieder ein auf «eine Ko-
j

iten gestochenes Werk der wichtigsten Art aller
j

In«trumentalcomposition anzeigen zu können , das

von dem rühmlichsten Eifer, der Tonkunst nament-

lich seines Vaterlandes, so wie im Allgemeinen,

bestens zu nützen, ein leuchtendes Zeugnis« von

Neuem ablegt. Wir gemessen dabei die grosse

Freude, immer deutlicher uns bewusst zu werden,

wie der geebrto Verein sowohl, als bei Weilern

die Mehrzahl des holländischen Künstlerverbandes

das verwandte, gemeinsame Wesen einer und der-

selben Abkunft, den gemeinschaftlichen germani-

schen Ursprung und die ähnliche Richtung eines

verbundenen Geistes und Strebens treulich festhält,

ohne dabei eine einseilige Vernachlässigung gebil-

deter Nachbarvölker sich zu Schulden kommen zu

lassen. Mit dieser naturgemässen Anhänglichkeit

an ein wohlbegründetes Stammrecht, mit diesem

erneut festeren Anschliessen an teutschen Fleiss n.

teutsch gemüthliches Ideal, gefördert von so unwan-

delbarem Gemeinsinn eines vielvermögenden Kunst-

vereines, muss der Aufschwung zunächst der be-

gabtem Kunstjünger und durch sie bald des Ganzen

immer glänzender ans Licht treten. Es ist zu un-

serm Bedauern , dass wir unsern geneigten Lesern

das innere Wesen dieses zweiten grossen Werkes,

das der holländische Verein zur Beförderung der

Tonkunst auf seine Kosten zum Druck beförderte,

nicht vorzubilden vermögen, weil uns nur der Stim-

menabdruck, nicht die Partitur vorliegt, ohue wel-

che ein solches Werk, was wir auch zu hören noch

nicht Gelegenheit hatten, gar nicht beurtheilt wer-

den kann. Um der Wichtigkeit der Sache willen

darf aber vor der Hand wenigstens die schlichte

Anzeige de« Werkes in unsern Blättern nicht feh-

len, welcher eine genauere Beschreibung folgen wird,

sobald wir uns dazu ia den Stand gesetzt sehen.

Historisch-technische Beschreibung der mutiholi-

sc/ien Instrumente, ihre» Alter», Tonumfangt
und Baue; ihrer Erfinder, Verbesserer, Vir-

tuosen und Schulen, nebst einer fasslic/wn An-
weisung gur gründlichen Kennt/: ms und Be-
handlung derselben, entworfen von Wilhelm
Schneider. Neisse u. Leipzig, bei Tiwod. Hen-
ning«. i834. i5i 8. in 8.

Der durch vielfache Unterweisungsschriflen be-

kannte Verf. hat hierdurch für Dilettanten und für

Alle, die einen kurzen und bündigen Begriff von

den meisten musikalischen Instrumenten erhalten

und durch Nachschlagen sich über das Hauptsäch-
lichste ohne viel Zeitaufwand belehren wollen, ein

Compendium geliefert, das ihnen nützlich sein wird,

das also keinesweges überflüssig genannt werden
kann. Mit Vergnügen ersehen wir aus den mei-

sten Beschreibungen, vorzüglich solcher Tonwerk-
zeuge, die noch gebräuchlich sind, also für diesen

Zweck der wichtigsten, dass der Verf. Fleiss an-
gewendet und die ihm zugänglichen Hülfsmitlel der

über diesen Gegenstand vorhandenen gebräuchlich-

sten Schriften, wie auch manche seltenere, wohl
benutzt hat. Unter die am meisten auszugsweise

benutzten und, was nicht immer geschieht, auch

namhaft gemachten, gehört auch unsere mus. Zeit.

Damit da« Handbuch so wohlfeil als möglich ver-

kauft werden könne, ist der Druck ziemlich klein,

aber nicht unleserlich eingerichtet worden. Trotz

dem ersieht Jeder, der einigermaassen mit der Sache

vertraut ist, dass nicht Alles, sondern eben nur das,

was zu einer übersichtlichen Kenntnis« für das Beste

erachtet wurde, mitgetheilt werden konnte. Der
Titel ist daher zu weit gerathen; namentlich hätte

der Zusatz „nebst einer fasslichen Anweisung etc.'*

wegbleiben sollen. Es lässt sich etwas der Art iu

einem solchen Umriue durchaus nicht ausführen.

Die angehangen r eilf Tafclu der Applikator für

Flöten, Klarinetten, Posaunen etc. sind dazu lange

noch nicht hinlänglich. Zusätze zu dem Einzelnen

würde der Verf. gewiss selbst zu machen im Stande

aeiu | wir unterlassen daher dergleichen. Mehres
Wesentliche in der Darstellung der vorzüglichsten

Instrumente hätte ohne Vergrößerung der Schrift

seinen Raum durch Weglassung der »ehr gedräng-

ten , aber auch dadurch ziemlich unzweckmäs-
sigen Einleitung, die von den Musikinitrumenten de«

Alterthura« handelt, leicht gefunden. Sollen »olche

alterlhümliche Angaben etwas nützen, so muss dafür

ein eigene« Untersuchungswerk geschrieben werden,

und zwar mit Kupfern, die nicht auf Treu und

Glauben nachgebildet, sondern von beglaubigten Uc-

berresten de« Alterthum« genommen worden sind,

mit sorgfälliger Anzeige, woher. Da« würde al-

lerdings kostspielig entfallen: es ist aber auch das

Einzige, was Nutzen bringt Bei dem Allen iat

das Buch zum Handgebrauche zu empfehlen.

Herr, wer wird wohnen etc. Der i5. Psalm für

4 Singstimmen mit Begleit, des Orchesters in
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Musik gesetzt — von Carl Bräuer (Cantor in

Werdau). Leipzig, b. Breitk. u. H. Pr. ao Gr.

Durch diese sehr gelungene, tüchtige Arbeit

lernen wir abermals einen unserer geschickten, Mu-
sik-kundigen Canloren mehr kennen, welcher bis-

her im Stillen schon viel für die Kunst gewirkt

hat und voll Eifers für sie in aller Redlichkeit zu
wirken fortfährt. Schon manches grosse, schön er-

fundene und fleissig durchgeführte Kunstwerk von
ihm haben wir handschriftlich mit Vergnügen durch-

gesehen und freuen uns nun der ersten gedruckten

Bekanntmachung. Ein gesunder Sinn, ein unge-

künstelt frommer Geist, eine schlichte, dabei stets

kunatgewandte Sümmenführung zeichnet Alles aus,

was wir von dem eifrigen Manne bisher kennen
gelernt haben. Das Fliessende seiner Schreibart

macht die Ausführung leicht und das frisch Ge»
mülhliche wird ihnen überall Eingang verschaffen,

wo nur Sinn für Kirchenmusik lebendig ist. Wir
empfehlen daher diesen schönen Psalm allen Can-
loren und Chorvereinen in Kirchen und Singaka-

demieen und wünschen, dass bald mehr derglei-

chen von diesem Componisten der musikalischen

Welt durch den Druck übergeben werde.

1. JVechaelgesänge für den ^stimmigen weibli-

chen Chor oder ungebrochene Knabenstimmen.

Dichtung u. Composition v. Han$ Georg Nä-
geli. Partitur. Zürich, bei Hans Georg Nägeli.

2. TVechse/getärige für den Männerchor u. s. w.

3. TVecIuelgeeänge f. d. gemiechten Chor u. s.w.

Welchen Antheil diese Chor-Wechselgesänge

in allen 5 Bearbeitungen in der Schweiz gefunden

haben, bezeugt die lange Liste der Subscribenten,

die jedem Hefte, über einen eng gedruckten Bogen

füllend, vorgedruckt worden ist. Hoffentlich' wird

man sich ihrer auch in unsern, vorzüglich in noch
weiter auszubildenden Singvereinen bedienen, wir

glauben mit Vortheil. Die Texte sind allgemein

gehalten, nicht blos für die Schweiz, sind u nv er-

künstelt , naturfest und dem Bedürfnisse der Musik
ganz angepasst, so dass die meisten mit den Tö-
nen erst voll wirken. Die meisten enthalten Na-
turschilderungen : Lenzgefübl, Spaziergang berg-

wärls, Aussicht vom Berge, Spaziergang thalwärts,

Waldesklang, Herbst, Im Spätjahr. Die 5 letz-

ten sind didactischer Art, als: Leicht uud schwer;

Frage und Antwort; Eifer,

wir als Probe mittheilen.

Kuh re dich reg und «ach ;

Spür« dar Weisheit nach

;

Merke, woran'j gebricht

j

Stlrke dich, tsudre nicht;

Raffe dich au/ mit Muth -,

714

Farbe den Glauben an,

Mache der Hoffnung

Bringe die Lieb hinein,

Ringe durch Lust und Pein

}

Schreite durch Wahn u. Nacht,
Schaffe, waa recht und gut

; Breite dirb tut mit Macht}
Nähre den Wahrhciuainn, Wage dich wie ein Held,
Mehre den Hcil.geninn

; Schlage dich durch die Welt.

Melodie und Harmonie siud natürlich, stimm-
gemäss leicht geführt und grösstenteils bei aller

Natürlichkeit wahrhaft 4stimmig mit aller Sorgfalt
gesetzt; die Form der Wechselgesänge ist gut ge-
halten; das Eingängliche derselben wird nicht im
harmonisch Grausen, nicht einmal im erlaubt Viel-
fachen der Modulation, sondern hauptsächlich im
Rhythmischen gesucht und gefunden. Wo aber
einmal der Verf. sich eine bunte Modulation ver-
gönnt, da glückt es ihm iu diesen Gesängen in der
Regel am wenigsten. So ist uns z. B. No. 7 ^Im
Spätjahr" lange nicht so cingänglich, als die frü-
hern. Es haben sich auch in diese Nummer, als

ob sie im Allgemeinen leichter beachtet worden
wäre , die meisten Druckfehler eingeschlichen. Ue-
berhaupt wollen uns alle Gesänge von hier an we-
niger zusagen. Vielleicht liegt es daran, dass der
Componist eine gewisse Bildungsstufe der Sänger
vor Augen hatte, über welche er sich nicht erhe-
ben wollte, was am Ende eine Ermüdung im Ton-
setzer und im Beschauer des Geleisteten hervor-
bringen möchte, die natürlich dem Componisten
weit weniger sichtbar werden wird, als dem Be-
trachtenden. Man wird ja aber diese Gesänge wohl
nicht hintereinander vortragen, wodurch der gute

Eindruck sich verstärken muss. Angenehm und
nützlich sind sie gewiss sowohl für den weiblichen

als für den Männerchor, der nur sehr geringe Ver-
änderungen erhalten hat. Völlig umgearbeitet, und

swar gut, ist die Stimmenführung für den gemisch-

ten Chor, so dass wir diese Wechselgesänge in

Violonctll-Scltule für d, treten Unterricht. Nebst

4o zweckmässigen Uebungsslücken mit Bezeich-

nung des Fingersatzes von /. J. Fr. Dotzauer.

ia6stes Wenk. Wien, bei Tob. Haslinger.

Pr. a Thlr. 16 Gr.

Bekanntlich hat dieser Meister des ViolonoeUs

und. beliebte Comp, für sein Instrument früher eine

ausführliche u. ausgezeichnete Violoncellschule unter

folgendem Titel herausgegeben zum Nutzen Vieler:
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Methode de Violoncelle par J. J. Fr. Dotsauer.

Französisch u. teulscb, in Main«, b. B. Schölt'*

Söhnen. Pr. 7 Fl. 13 Cr.

Die neue, oben genannte kleinere Violoncell-

schulc macht die grössere nicht überflüssig, soll es

auch nicht: aber höchst nützlich für den ersten

Unterricht, ja noch darüber hinaas, ist diese neue,

die allerdings in bedeutenden Vorschriften mit der

ersten zusammentreffen muss , lureriässig auch.

Den Anfang macht hier der allgemeine Unterricht

vom Notensystem, den Noten, Schlüsseln, dem
Takt, den Tonarten, was in der grössern voraus-

gesetzt wird. Das Vorzüglichste darin sind die

Uebungen für 3 Violoncello von S. 39—58, von
der schlichten Cdur- u. A moll-Scala an, erst in die

Verwandtschaften der bekreuzten Tonarten, jede

mit ihrem Moll wechselnd, übergehend, dann mit

B-Vorzeichnung denselben Weg verfolgend. Dar-
auf beginnen, immer zum Schwerern aufsteigend,

für das erste Violoncell melodischere Uebungen,

eben so unterhaltend als nulzreich. Der angezeigte

Fingersatz ist nicht besser zn wünschen. Auch
wird es den vielen Freunden des Meisters überaus

lieb sein, DÖuomer'a sehr wohl getroffenes Bild-

nis« vor dem Werke zu sehen.

Premier Quintette, pour II Violon» t Alto et II
Violoncellee— composd p. fV. H. Veit. Leip-
zig, che* Fr. Hofmeister. Pr. 1 Thlr. so Gr.

Ein neuer Com pon ist und zwar ein Dilettant;

der uns übrigens ganz unbekannte Mann ist beim
Magistrat in Prag angestellt, aber ein offenbarer

Künstler, d. h.' den natürlichen Anlagen und der

Schule nach, die er tüchtig durchgemacht bat. Das
beweist diese seine erste veröffentlichte Composi-
tion, deren Partitur wir mit wahrem Vergnügen
durchgelesen haben. Da ist Methode darin, Ge-
schick, leichte und sichere Handhabung, kurz Al-
les, was erlernt und fleissig eingeübt werden muss,
soll der Geist, was er denkt und empfindet, frei,

ungehindert und wahr aussprechen können. Geist

ist auch da und ein frischer, eigentümlicher, ge-
sunder, kein rasender, aber ein eindringlicher. Man
hat sein Wesen dem Onslow ihnlich genannt: das
kann nur von der schön verflochtenen Ineinander-
führung der Inatrumente gelten: im Wesen selbst

ist er ein anderer, klarer, heiterer. Der Mann
wird «ich erproben. Es ist Kraft in ihm von in-

nen und aussen, dem Gehalt and der Form nach.
Man soll auf dieses Erstlingsquintett achten. Wir
empfehlen es Jedem, der weiss, was Musik ist

G. W. Fink.

Nachrichten.
Viertee grosses Munkfett in York am Dienstage

den Sten September i855 und den drei

folgenden Tagen.

Der unsterbliche Handel war geboren i684,
und ging aus diesem Leben 1759, angefeindet,

verlassen, ungeachtet von den Engländern, nach-
dem er seinen Begribnissplalz in der Westminster-
abtei vorher noch selbst bezahlt hatte. Er hinter-

liess, nach einem langen, übermüdeten, mehr als

sechzigjährigen Arbeiten und Wirken, gegen 30,000
Pfund Sterling, was nicht viel ist, und wovon er

1 Tausend Pfund zu dem Unterstützungsfond für

arme Musiker und deren Familien in London ge-
geben hatte. Im Jahr 1784 fiel es den Englän-
dern*) ein, das hundertste Jahr nach der Gebart
Händers durch ein prachtvolles Jubelfest in der

Westminsterabtei: Commemoration of Handel ge-

nannt, zu feiern, von welchem eine gedruckte Be-
schreibung in England, und eine Uebersetzung der-
selben in Deutschland erschien. Musiker aus allen

Gegenden Englands halfen dieses Fest nach allen

Kräften verherrlichen} ihre Zahl überstieg 5oo,
die Einnahme von den fünf Prodactionen betrug

mehr als 13,^36 Pfund Sterling, von welchen nach
Abzug der Unkosten, welche sich auf mehr als

57.36 Pfund beliefen, 6000 Pfund zum Fond für

alte Musiker, welchen Händel noch vor seinem
Tode bedacht, und 1000 Pfund für das West-
minsterhospital verwendet wurden. Dies Fest war
in dieser Ausdehnung nun grossartig; das Publikum
fand Gefallen daran, und diese Commemoration
ging in ein jährliches „grosses Musikfest" über,

in welchem die Zahl der mitwirkenden Musiker

mit jedem Jahre sich vermehrte und 1797 (der

letzten Versammlung) aus mehr denn 1067 Mit-
gliedern bestand.

Der Glanz und der Nutzen dieser Feste in

der Hauptstadt war za neu und auffallend, als

dass nicht bald in den mehr oder minder bedeu-

tenden Städten des Landes ähnliche jährliche Feste

•) Die er.to Idee tu die.em Fette rührte »om Lordri.eouat

FiUwillitm WatUa Willis», und John Betet her.
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zu ähnlichem Zwecke veranstaltet werden sollten,

nnd unter allen diesen haben in den letzten Jah-

ren die Musikfeste tu Birmingham und York sich

die meiste Celebrität erworben. Birmingham baute

so diesem Zwecke eine eigene, in antikem Style

ausgeführte Halle auf dem höchsten Hügel der

Stadt, und versah dieselbe mit einer Orgel, die

nach der Yorkmünaterorgel die schönste und in

ihrem Baue die originellste in England ist. York
hesass für den Zweck eines heiligen Musikfestes

seinen wunderschönen sächsisch -gothischen, welt-

berühmten Münster, der wrgen der Freundlichkeit,

Helligkeit, Einfachheit und Geräumigkeit in seinem

Innern sich für musikalische Produclicnen viel bes-

ser eignet , als die Westminsterabtei , in welcher

man an jeder andern Stelle einen andern Effect

der Musik vernimmt, im Ganzen aber nichts hört,

als den unendlichen Lärm des Chores.

Das erste der vorzüglich in England so be-

rühmten Musikfeste iu York fand im Jahre i8a5

Statt. Es waren «vischen 4— 5oo Musiker ver-

sammelt*) und die Einnahme betrug 16,174 Pfd.

Sterling u. einige Schillinge, wovon nach Abzug

der Unkosten, welche 8,809 Pfund Sterling betru-

gen, das Uebrige mit geringem Rückbehalte den

Krankenhäusern zu Leeds, York, Sehe/Held und

Hull zufiel. Das zweite Musikfest wurde 18a

5

begangen, es waren 6i4 Musiker gegenwärtig, und

brachte eine Summe von ao,ooo Pfund ein. Das

dritte fiel in's J. 1838. Es sang hier Catalani,

und die Einnahme betrug 16,000 Pfund. Im J.

1839 war das Chor des Münsters durch Feuer

zerstört. Für das 4te Musikfest war das J. i85a
bestimmt, doch es kam die unmusikalische Cholera

dazwischen und später andere politische Krank-
heiten, ao dass das 4te Musikfest erst in diesem

Jahre Statt finden konnte. Der Münster prangte

in seiner alten Herrlichkeit wieder, zugleich war,

statt der mitabgebrannten Orgel, eine neue er-

richtet, in welcher sich Alles vereinen seilte, was

die mechanische Kraft dieses Jahrhunderts voll-

bringen konnte. Diese neue Orgel ist die erste

und einzige vollständige in England , und sie wird

von den Engländern für die grösste und mächtigste

in der Welt gehalten, w»s sie vielleicht in einer

•) Productioneö fanden an 4 Tagen Morgen« in dam Munater,

Abend« in den eigen« hieran gebauten Coneertaaale, in

welchen auch profane Mnaik an machen erlaubt war,
•o wie swei F«i tbille Statt.

Weihnachten , Ostern, Pferderennen nnd Ma-
sikfeste sind in dem einfach, einförmig und ge-

räuschlos dahinfliessenden Leben der Engländer

Lichtpunkte, Sterne, auf welche Aller Gedanken
Jahre lang mit der innigsten Sehnsucht gerichtet

sind, und von welchen ein halbes Jahr wenigstens

vor ihrem Erscheinen mit jeder Stunde gesprochen

wird. „Gehen Sie nach York zum Musikfeste?"

war eine Frage, die ich seit einem halben Jahre

unzählige Mal zu beantworten hatte — „und zum
Fancy Dress Ball?" setzten dann immer die La-
dy'a hinzu, die sich dieses Fancy Dress Balles hal-

ber durch die musikalischen Morgen- nnd Abend-
produetionen während der vier Tage ganz gedul-

dig lange Weile machen lassen. Wirklich musste

man seinen Platz in einer Post- oder Eilkutsche,

deren es eine zahlreiche Menge in England gibt,

wenigstens acht Tage vorher bestellen, wenn ei-

nem nicht eigene Pferde zur Disposition standen.

Ein einzelnes Bett in York kostet hier eine Nacht
ein Pfund Sterling, ein Platz im Münster, vou wel- •

«he in man das Orchester sehen konnte, 16 Schil-

linge, der Eintritt in's Abendconccrt wird gleich-

falls mit 16 Schillingen bezahlt) nichts destoweni-

ger waren schon durch die erste Productiou im
Münster alle Ausgaben vollständig gedeckt. Die
Thore des Münsters sind mit ßretlergebäuden vei-

büllt, durch welche nur zwei in Winkel laufende

Wege und zwar so schmal führen, dass nur ein

Mensch bequem hindurchkommen kann; eine gute

Einrichtung; die das bei solchen Gelegenheiten nur

zu häufig^ entstehende Gedränge ganz unmöglich
macht. Ich stand um 10 Uhr Morgens vor dem
Westlhore des Münsters) das Thor wurde um halb

11 Uhr geöffnet; um 13 Uhr begann die Prote-
ction und dauerte die drei übrigen Tage bia gegen

5 Uhr, den zweiten Tag, als der Messias gegeben

wurde, bis halb 6 Uhr Abends. Die Decoration,

des in Kreuzform gebauten Münsters für dieses

Musikfest war in der That mit ungemeinem Ge-
schmack in schöner Harmonie mit dem architek-

tonischen Style des Münsters selbst gewählt uud
machte im ersten Augenblicke den wohltuendsten
Eindruck auf die Eintretenden. Das Schiff des

Münsters vom Weslthore bis zum Eingang zum
Chore, über welchem Eingänge die grosse Orgel
errichtet ist, 361 Fuss lang, 109 Posa breit nnd
99 Fuss hoch, war für das Musikfest bestimmt,

nebst deu Seiteogängen 18 Fes» breit mit 43 Fuss
hohen Seiteubogcn in's Schiff herein. Im Ostend

c
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des Schiffe« erhob sich in schroff ansteigenden Stu-

fen das Orchester*), für nahe gegen 700 Musiker

eingerichtet, von dessen höchster Stufe sich die

majestätische, im Style des Gebäudes decorirte Or-
gel cum Gewölbe erhob und das Schiff für das

Auge des Zuschauers von dieser Seite schloss. Nach
einem geringen Zwischenräume begannen vom Fusse

des Orchesters in entgegengesetzter sanft ansteigen-

der Richtung Sitae für 1600 Zuhörer, auf diese

folgte von der dritten Säule bis zum Vorstände,

dem Orchester gegenüber, die sogenannte schroffer

aufsteigende Palrons Gallerie, von welcher das ma-

jestätische, die ganze Breite des Schiffes einneh-

mende, mit bemaltem Glase versehene Fenster

zum Gewölbe anstieg und, in Parallelismus mit der

Orgel, von dieser Seite auf die reichste Weise die

Scene schloss. Die Seitengänge waren mit Sitzen

und einer Gallerie, im Style des Gebäudes deco-

rirt, versehen, welche gleichfalls mehr als 3000

Zuhörer au fassen vermochten. Alle diese Sitze

waren mit Tuche von einer liefen Purpurfarbe

überzogen, über welche sich die leisen, sanR weiss-

gelblichen Stämme und Aeste der Säulen zu einem

blätterreieben, luftigen Dache verschlangen, u. gaben

der ganzen Scene eine Wärme, Grösse, Freund-

lichkeil und Neuheit, an welcher mein Auge lange

mit dem innigsten Wohlbehagen hing. Ich sah

hierauf mit der grössten Aufmerksamkeit dem Ar-

rangement des nach und nach sich füllenden Or-

chesters zu, als ein plötzlich sich erhebendes Wo-
gen der leisen Stimmen einer zahlreichen Menschen-

menge mein Auge wieder nach dem mit den Sitzen

angefüllten Theile der Halle lenkte. Welch ein

überraschender, unaussprechlich herrlicher Anblick!

Es schien, als ob in der jubelvollen Regung der

jauchzenden Natur, als die „Schaumgeborene" dem

Meere entstieg, tausend und tausend verschlungene

Rosen-, Tulpen- u. Lilienbäume alle ihre Blumen

und Farben auf die Gefilde der seligen Iusel abge-

schüttelt und Helios alle seine -schönsten Strahlen

über diehehreScene ausgegossen hätte. Die purpurro-

ten Sitze waren verschwunden; statt deasen erblickte

das Auge in den Höhen und Tiefen tausend und

tausend bellfarbige Hüte der Damen, unter wel-

chen rosige Wangen und schöne Augen in der Nähe

hervorleuchteten, während in der Ferne die Scene

mit einer Mischung von Rosen- u. Nelkeublätlern

1

*) Uebergoitn «n tan roiehta Lichte sine* groura mi t

bedeckt war, mit welchem ein leichter Zephyr zu
spielen schien und die dunkle Farbe der dazwi-
schen tretenden männlichen Kleidung die lebens-
volle Entwicklung aller Strahlen des Regenbogens
nur desto deutlicher hervortreten liess. Die Prin-
zessin Victoria, begleitet von der Herzogin von
Kent, dem Erzbischof v. York, den Lords Broug-
ham, Morpeth etc., war in der Patrons Gallerie

erschienen; Aller Augen waren nach diesen Slel-

i

len gerichtet. Die Orgel begann zu präludiren,

I und die Sonue warf ihre breiten, langen, in tau-

|

sendfarbigen Schallirungen gebrochenen Strahlen

durch die Scheiben des grossen buntbemalten Fen-
sters im Westgrunde des Tempels herein über die

ganze Versammlung — die Scene magisch verklä-

rend und verhüllend in Licht und Farbe. Lasst

uns unsere Augen von der entzückendsten aller

I Scenen zum Orchester wenden. Die Principalsän-

ger, welche bei diesem Feste xu singen hatten,

I
nahmen die vorderste mittelste Stelle des Orche-
sters ein. Es waren deren von der italienischen

Oper: Lablache, Rubini, Dem. Grisi; von engli-

schen Sängern: Mr. Braham, Mr. Bennett, Haw-
kins, Machin, Phillips; von englischen Sängerin-

nen: Miss Bisbop, Miss Messon, Clara Novello,

Portdns, Kemble und Miss Knyvelt. Der Chor
bestand aus 90 Canto's, 70 Alto's, 90 Tenors u.

100 Basso's, welche zur Rechten u. Linken auf

die gewöhnliche Weise im Vorgruude vertheilt

waren. Nach diesen kam der Spieltisch der Or-
gel, von welchem durch eine Strecke von ia5Fuaa
zurück zur Orgel die feinsten Abstrakten geleitet

waren, welche mit dem Hauplmanuale und Pedale

derselben in Verbindung standen. Der Orgel zur

Unken Seile beganneu in aufsteigender Linie t a4
Violoncellos, welche der wegen des Marks seines

Tones und seines leichten Spieles in England so

hochgeschätzte Lindley anführte, wechselnd mit

diescu waren 16 Conlrabässe, deren Principalspie-

ler der Paganini auf dem Contrabasse, Dragonelti

bildete; von diesen und den Blasinstrumenten um-
ringt und eingeschlossen, spielten 95 Violinen, So

Violen, von dem deutschen F. Craraer und Mo-
ralt angeführt. Es befanden sich ferner hier: 6

Flöten, 6 Clarinelten, 13 Oboen, i4 Fagotte, IS

Horner, 8 Trompeten, 13 Posaunen, 4 Ophi-
kleides, 4 Serpents und 4 Pauken und eine andere

Contrabass-Ttompete, Hibernicon genannt, welche

wie ein Goliath ' aus den übrigen Ophikleiden him-

melan ragt, von drei beweglichen Füssen aufrecht
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erhalten und Von einen davor sitzenden Manne
geblasen wurde; dies Hibernicon hat einen Ton,

gegen weichen die Trompeten vor Jericho'* Mauern

und der Posaunenton am jüngsten Tage wahr-

scheinlich nur Kinderspiele sind. Die bedeutend-

sten am ersten Tage producirlen Compositionen sind:

Hä'ndel's Krönuugs-Anthem ,,Zadok der Priester",

der mit jedem Jahre wiederkehrende lsle u. ateTh.

der Schöpfung v. Haydn. Auf diese folgte im aten

Theile eine Auswahl von Werken v. Händel, Per-

golesi, Cherubini, Mozart, Haydn, Guglielmi, Beet-

hoven, Himmel, unter welchen ein Chor von un-

scrni Himmel, „Das jüngste Gericht14
, den meisten

Beifall fand.

Am Abend des ersten Tages wurde mit Beet-

hoven'« Sinfonia eroica die erste Abtheilung und

die zweite mit Mcndelssohn's Ouvertüre zu Mid-
sommer Night* Dream begonnen, worauf eine Aus-

wahl von Compositionen Bellini's, Rossini's, Spohr,

Costa, Neukomm, Mozart etc. folgte, worunter

Beethoven 's Adelaide mit ilal. Text besonders be-

merkt zu werden verdient*

Das Morgenconcert des zweiten Tages füllte

Häodel's Messias hinreichend aus; das Abendcon-
cert begann mit Mozart's Symphonie in Emoll;
die zweite Abtheilung eröffnete Beelhoven's Sinfo-

nie in C moll, worauf Stücke von Meyerbeer, Ci-

raarosa und den obengenannten folgten.

Das Morgenconcert des dritten Tages begann

mit Handel's Dettinger Te Denm; es folgte hier-

auf ein von Neukomm eigens für dieses Fest cora-

ponirter Chor mit Instrumentalbegleitung t „O dap

your hands"; Mozart's Motette u. Chor: „Ne pul-

vis et cinis süperbe te geraa"; ein Recilativ nebst

Arie von Paisiello: „Qual terribile Vendetta so-

vraata in te, Gerusalemme infida"; eine Auswahl
von Spohr's letztem Gerichte und andere geistliche

Werke von Mozart, Haydn, Händel, Dr. Comidge,

und am Ende der Schlusschor ,, Hallelu/ah " aus

Beethoven* Oratorium: „Jesus am Oelberge."

Den Abend desselben Tages eröffnelo Beetho-

ven'« Pastoral-Symphonie; die zweite begann mit

Weber's Ouvertüre zu Oberen und endete als die

letzte Abendproduction mit „God save the King''.

Zu den die Zwischenräume ausfüllenden oben ge-

nannten Autoren kamen hier noch Donizetti, Gnecco,

Pacini, Kellner, Phillip«, Bishop.

Der Morgen de« vierten Tages begann mit

Händel'« Ouvertv zu Esther; unter Anderm folgte:

Ha««e'« ^-in che «olvo«, Marcello'a „Qual ane-

j

lante", dann von Mozart'« Requiem: Rex tremen-

i
dae majestati« und Benedicta«; die zweite Abtei-
lung füllte Häudel's Oratorium „Iarael in Aegyp-
ten" aus. Am Abende war der grosse Fancy Dress

Ball, die Hoffnung und lange Sehnsucht «o man-
ches gutwilligen Engländer«, der zum Musikieste

nach York gekommen.

Die Wirkung der Chöre im Münster war
gewallig, erhaben, und die mächtigen Bässe der

Orgel rollten nicht selten über dem Chore gleich

Dounerwolken über dem wogenden Meere. Neh-
men wir hier zusammen den einen grossartigeu

Geist, in welchem Alles in diesem Raum« ausge-

führt und gedacht war, waa in alle Sinne zugleich

einströmte, Auge und Ohr zugleich ergriff, «o ha-

ben wir ein wunderbares Zaubergemälde, in wel-

chem Farbenlöne und Düfte in vollstem Glänze

durcheinspielen und den Hörer und Schauer in ein

seliges Entzücken wiegen, ja von dieser Seite ist

ein solches Musikfest im Münster zu York wohl
das „einzige in der Welt", wie «ich die Englän-

der auszudrücken pflegen und das „unnachahmliche".

Betrachten wir hingegen die musikalische Productiou

einzeln als Kunstwerk ; schliessen wir die leiblichen

Augen und leihen blo« anaer Ohr und unser gei-

stiges Auge, so muss unser Unheil in etwas ge-

ändert werden. Betrachten wir zuerst den Solo-

gesang, so sind alle obengenannten englischen Solo-

sänger nicht mehr als gute Chorsänger oder glück-

liche Dilettanten mit sehr begrenzter Scale. Der
gefeiertsle unter Allen, der „unnachahmlichste", wie

ihn die Engländer nennen, Mr. Braham, hat deu

Vortheil eine« unerraesslichen AHiema nnd eine)

starken klingenden Stimme, die er anschwellen las-

sen und halten kann, dass einem zuletzt schwin-

delt ; dagegen ist an eine rnnde gleichförmige Scale

nicht zu denken, die Stimme wechselt, nachdem
sie steigt oder fällt, und jede« Tetraebord der Scale

ist gewöhnlich ein andere«. Dabei ist «eine Into-

nation durchaus (so oft ich ihn nämlich zu hören

Gelegenheit hatte) nur, wenn er mit der vollsten

Stimme singt, rein; ich. hörte ihn jedesmal begin-

u«n mit falscher Intonation und eben so enden —
doch das hören die Engländer nicht. Mr. Phillips

Scale war die gleichmäßigste und reinste unter

den «einer Cons orten , obwohl sie nicht «ehr kräf-

tig ist, namentlich in der Höhe. Lablache ist als

Sänger bekannt , und fügt sich «ehr leicht in jeden

Styl. Dem. Griai, eine junge italienische Sänge-

rin, der alle Zauber ihrer Schule ist «ehr hohem

zed by Goo
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Maasse zu Gebole stehen, bewegte «ich kindlich

naiv iu dem ihr fremden Felde deutschen Gesan-

ges mit untergelegt englischen Worten ; ich konnte

mich dea Lächeina nicht enthalten, wenn ich sah,

wie sie sich alle mögliche Mühe gab, mit allen

Smnen und Kräften gegenwärtig war, ihre kritische

Aufgabe ja recht gut zu vollenden. Ich beziehe

mich hier auf ihren Gesang im „Messiaa"; Rejoice

greetly, o daughler of Zion. Die einzige Stelle

im ganzen „Messias", die mich mit ihrer alten

Allgewalt ergriff und geistig berührte, war der

Song nach dem l. Chorus in der aten Abtheil.:

„The was despired and rejected of men; a man
of sorrows". Mr. Hawkins aang diese Stelle mit

einer aolchen einfachen , durchaus schönen und

gleichmassigen Haltung und Hebung, in der sich

Kraft und Milde schwesterlich die Hände reichten;

dabei wehte durch den ganzen Gesang ein solch

inniges Gefühl der tiefsten VVehmulh, dass alle

Fibern meiner Seele mitzuklingen begannen. Die

darauf folgenden drei zum Theil fugirten Chöre

wurden gut gegeben und machten eine vortreffliche

Wirkung. Gut und kräftig und vorzüglich origi-

nell in seiner aten Hälfte war Neukomm's Grand

Chorus; von höchst origineller Wirkung Mozart's

Motette (Solosang von Lablache): „Ne pulvis et

cinia auperbe te geras", mit Quartelt, halbem und

ganzem Chore. Wunderschön sang Lablache Pa-

esiello's Recitativ : „Qual terribile Vendetta sovrasta

in te, Gerusalemme infida" und die darauf folgende

Arie: All' idea de tuoi perigli. Grisi sang die

höchst sonderbare Arie aus Hindert Samson mit

Trompetenbegleitnng: „Let the bright seraphim",

besser und freier, als alles andere in diesem Style,

weil sie sich mehr bewegen konnte u. s. f.

(Baschluss folit.)

Kurze Anzeige.

Der Minnesänger. Musikalische Unterhaltungi-

b lasier. Mains, bei B. Schott'a Söhnen. Prä-

numeration* - Preis des Jahrg. von 5a Bogen

5 Thlr. 8 Gr. sachs.

Dieses musikai. Unterhaltung sblatt wurde seit

dem 5. Nov. i854 einem ähnlichen französischen

Flugblatte nachgeahmt u. liefert auf dem Umschlage

Ersählangen, Lebensbeschreibungen u. allerlei No-
tizen, meist aus andern Blättern gezogen; im In-
nern des Bogens jederzeit eine Romanze oder ei-

nen andern leichten, gesellschaftlichen Gesang mit
leichter Pianof.- oder Guitarre-Begleit. „Will die

Schöne", heisst es in der ersten Nummer, „ihre

holde Stimme produciren, so schlagt sie die Samm-
lung getrost auf: denn sie braucht nicht su befürch-

ten, durch eine Bravourarie in Verlegenheit zn ge-

rathen; auch der Acrompagnateur mit der Guilarre,

Harfe oder dem Klaviere wird den Comp, insge-

heim dafür segnen, dass er es ihm so leicht ge-

macht hat, sich gegen die schöne Angebetete und
das Auditorium gefallig zu zeigen" u. s. w. Man
sieht die Tendenz des Minnesängers von selbst. Der
erste Jahrg. enthält 9 Bogen, die als Probeblälter

für 1 4 gGr. verkauft werden. Diese sehe man sich

selbst an, denn in solchen Uuterhaltungswerkchen

hat die Kritik nichla su thun, ea wäre denn, dass

das Dargebotene durchaus schlecht u. verderblich

wäre, was hier nicht im Geringsten der Fall ist.

Wer kann aber den Geschmack der vielerlei Di-
lettanten an vielerlei Orlen und Enden errathen?

Und mit unserm Geschmack ist hierbei nichts ge-

than. Hr. J. D. Anton dichtet unter Anderm:
Mao wird durch Dampf Tollfuhxen,

Wa» edle Kumt verschmlht,

Hau Dampf wird dirigiren,

V11 selbst er niclit versteht.

Kritiker werden toben

Und um Besahluna loben etc.

Nun ja! das wollen wir eben nicht, weshalb wir nor

auf die i835 fortgesetzte Samml. verweisen, wo die

ate Nr. es selbst ausspricht: „Das Wasser ist in die

Mode gekommen ; und nicht allein der Hippogryph,

sondern auch Apollo mit den oSchweslern plätschern

jetzt lustig in dem beweglichen Elemente herum."

Das wird bei der Beschreibung des nautischen Thea-
ters in Paris gelehrt, worauf eine Romanze v. Panse-

ron folgt ; Lieder v. Küflher, der schwarze Born (u.

d. Franz. des Mery) etc. Auch der grüne Mann, ein

Phanlasiegemälde v.J. Janin, ist hier verteutscht zu

lesen, u. wir bekennen ehrlich, dass er hier besser an

seinem Platze steht, als dort, von wannen er geholt

wurde. Vom a. Jahrg. liegen uns 10 Nummern vor.

Der Minnesänger wird fortgesetzt, wird auch sicher

mehr noch in andern als unsern Gegenden eine hüb-

sche Erscheinung sein und gesellige Zirkel beleben

helfen*

f
*^?J"^ie{i MfB^l sjBBfi^sftsSsSi Ätif^^teW^et '0/1 t _ > e>/2 it 1^/i t£T Verantwortlichkeit.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 4tw November. N =. 4*4. 18 3 5.

Ein Wort Über teuttclie Operncompotition»-

Manutcripte.
Von G. W. Fink,

Wir lesen teit mehren Jahren in verschiedenen

ausländischen Blättern vielfach wiederholt, unsere

vaterländischen Componisten lieferten im Faclic der

Oper weit weniger Werke, als namentlich die Fran-
zosen der neuem Zeit, geschweige denn als die Ita-

liener, deren Operncompositionen /Hessen, wie einst

Milch und Honig im gelobten Lande, oder nach

Andern wie Wasser zur Zeit der Süudflulh. Ist

nun auch allerdings zuzugeben, dass wir hier in

Teutschland von solchem Ueberschwemmungsschwall
weit weniger als die Leute hinter den Bergen zu

leiden haben : so müssen wir doch zur Steuer der

Wahrheit den ausländischen Irrgläubigen in Berug

auf obige Behauptung zurufen : Eure Lippen reden

Falsches und Eure Feder ist in Schein getaucht.

An Composilionen teutscher Männer für die Oper
gebricht es wahrhaftig nicht, wovon wir selbst als

Augenzengen bestimmte Versicherung geben: allein

ihrer Viele trauern in der Kammer und sind wie

Lichter, die unter dem Scheffel stehen. — Ha-
ben wir kein London und kein Paris, so haben

wir doch Städte genug, die wacker opern. Die

Intendanzen kaufen aber lieber unreife Zitronen

und eingesetzte Kapern, als dass sie nach inlan-

disch gesunden Früchten trachten, uud setzen das

Einheimische zurück um des Fremden willen. Die

altteutsche Sünde muss doch etwas Liebenswürdi-

ges haben , sonst wäre sie lange todu Sollen wir

darüber klagen'/ Besser, wir machen es, wie wir
es in gar mancherlei Dingen achon gemacht haben,

und helfen uns selbst: denn von Aussen her hat

der Teutscho in Wissenschaft und Kunst nur «ehr

selten einige Hülfe gehabt, nicht einmal von den

Seinen. Dennoch wird kein ehrliche* Ausland es

über «ein Gewissen bringen, unser gemeinschaft-

liches tculsche» Vaterland ohne rühmlichen Namen

57- Jabrpanp.

zu lassen , wo von tüchtiger Bildung nnr die Rede
ist. Auch hat sich schon des Teutschen Stärke

im Opernfache so gross und weltbezwiugend er-

wiesen, dass wir nur Gluck und Mozart zu nen-
nen haben, um zu zeigen, dass es den Unsern nicht

gebricht an irgend einer Gabe dichtender Kraft.

Hat Beethoven nur eine Oper geschrieben, ao war
es ein Fidelio. Also es geht so ziemlich unter

uns, wenn wir auch die übrigen teutschen Kraft-

männer in diesem Fache, als hinlänglich bekannt,

hier übergehen. Warum sollte es denn nicht fer-

nerhin gelingen? Es muss! trotz allen Hindernis-

sen. Sorgt man geflissentlich für Scheffel über

Eure Lichter: wohlan! so macht aus dem Licht

ein Feuer, dass es den Scheffel verzehrt und. die

Flamme in's Freie brennt, leuchtend und wärmend
zugleich. Das deckende hölzerne Ding müsst Ihr

freilich opfern und nicht viel darnach fragen. Will
es Einer schädlich nennen ; es ist nicht unsere Schuld.

Warum stellt man solchen Kasten, wohin er nicht

gehöit? — Du sagst: „Es sind zu viele Löach-
atistaltcn hier; das Feuer wird zu oft gedämpft

von Wassern aller Art." Viel wird erstickt; das

ist gewiss. Wer aber wird nach Einem und nach

Vielen sehen, wo vom Rechte eines ganzen Vol-
kes die Rede ist! Stehen wir, wie wir sollen,

tüchtig für einen Mann; sehen wir nicht kleinlich

allein auf unsere eigene werthe Person, sondern

äff wachsenden Ruhm des alten Germaniens: ao

gehTs in Allem gut. Nehmt es darum nicht tu

tief zu Herzen, wenn Einzelnes nicht überall glück-

lich in die Ferne flammt. Die Berge laut unsere

Flamnienlräger 'sein, wo unserer Viter Einigungs-

feuer loderten. Lasst Euch die Sonne das Vor-
bild «ein, die Keiner löschen kann. Sie bringt

den Frühling, den die Erde hebt, und zaubert blü-

hendes Leben in Gärten, Flur und Wald. Ihr

werdet gross in guter Einigung. Wo nnser Va-
terland nicht mehr das Höchste wollen könnte.

AX
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es halle »eine ganxe Kraft verloren, die nimmer,

hoff* ich, uniergehen wird.

Dennoch ist et uns ron jedem menschlich

Billigen nicht xu verargen, wenn wir, vorüberge-

hend, in schwachen Augenblicken über manches

Einxelne seufzen, das ohne seine Schuld nicht über

sein Weichbild gelangt, während manches ganz

ärmliche Erzeugnis«, aus der Fremde geholl, auf

unsern Bühnen unter die Menge gebracht wird, um
schnell wieder xu verschwinden. — Wir könn-

ten nicht wenige weit bessere teutsche Opern nen-

nen, die dafür von unsern Theaterdirectionen gar

nicht einmal versucht werden. Was soll es denn

aber fruchten, wenn wir öffentlich über MSS. ur-

theilen wollen, die Keiner kennt, deren Bcurlhei-

lung Niemand prüfen kann ? Werden wir doch i

mit dem kaum fertig, was öffentlich erschienen ist

!

Wir erlauben uns daher nur xuweilen von solchen

ungedruckten teutschen Werken kurz zu reden, die

wenigstens an einem Orte uusers Vaterlandes be-

kannt M'urden und die Ansprüche auf weilere Ver-
breitung zu machen berechtigt wären, wenn Alles

stünde, wie es sollte. Unter diesen wählen wir

vorzugsweise die in Weimar wiederholt und mit

grossem Beifall gegebene, von unserm dortigen

kenntnissreichen Hrn. Mitarbeiter S. 76 dieses Jahr-

ganges übersichtlich geschilderte und besonders in

der neuen Umarbeitung teulschen Theatern lebhaft

empfohlene, aber noch nicht benulste Oper:

Der Graf von Gleichen, romantische Oper in

4 Akten. Musik von C. Eberwein.
t

Das von. einem Musik-kundigen Dichter, oder

von ihm und eiuem sehr namhaften Gehülfen be-

arbeitete Voiksmährchen ist so lobcnswerth, dass

es in jeder Hinsicht unter die trefflichen Opern-
texte xu rechnen ist, vorzüglich nachdem manche
Längen gestrichen und vom Componisten uene Ver-
bindungen in der Musik geschaffen worden sind.

Das, nicht für das Mährchen, wohl aber für die

Bühne störende Polygamische ist geschickt entfernt;

Irmengard, die erste Gemahlin des Grafen, tritt

nur als hülfreiche Erscheinung wirksam auf; an

Tänzen, Waffengetöse uud gutem Siluationswcchsel

fehlt es eben so wenig, als an musikalischen Ver-
sen. Neu binxugethan sahen wir im Texte uichts,

es wäre denn eine im MS. neben dem Urlexte un-

tergelegte Vertentschung des alten lateinischen Grab-
liedea, da« im Kloster zur Beerdigung der treuen /

Gräfin von den Nonnen gesungen wird. Der Schlus«

I

de« schön gefugten Ganxen hält eine so erwünschte

Mitte xwischen dem zu weit Ausgesponnenen und
I
zu schnell Abgebrochenen, dass wir auch um die-

ses nicht genug herauszuhebenden, psychologisch

treuen Ausganges willen eine weil innigere Befrie-

digung des Gefühls erwarten würden, sobald es nicht

zeitwidrig wäre, sich auch in Opernfreunden naturge-

treue Gemüther zu denken. Die Musik, deren Par-

tilu wir vom Anfange bis zum Ende aufmerksam

durchgesehen haben, ragt in der Thal über die

allermeisten der jetzt Glück machenden Opern so

weit hervor, dass es fast scheint, als scheuelen

sich die Operndireclionen vor jeder gehaltenen Mu-
sik , die nicht durch schon errungene Geltung die

Wahl vor den Hörern entschuldigt oder rechtfer-

tigt. Die Oper ist nämlich noch bis heute ausser

ihrer Geburlsstadt auf keinem einzigen Thealer ver-

sucht worden. Schon die Ouvertüre, ob wir sie

gleich nicht zu dem Allerbesten des Werkes zählen,

ragt hoch über die neuesten ausländischen hervor

und vermeidet, ohne sich in ein xu Künstliches zu

versteigen, jenen leeren Klingklang, den die Mode
des Auslandes uns jetzt zu bieten sich unterstehen

darf. Kein Wort wird in dieser Oper gesprochen,

Alles gesungen. Die Recitative sind nicht im Ge-
ringsten ermüdend, vortrefflich declamirt und in

wirksamster Verschiedenheit gehalten; die Arien

sind fließend, ausdrucksvoll, am guten Orte um der

Sänger und Hörer willen mit Bravour geschmückt,

einige in etwas früherer, aber ansprechender Form)
die Charaktere sind meist gut gehalten; der 4stim-

mige Canon gehört unter die Glanzpunkte, und die

Chöre und Finalen wirken bei sehr eindringlicher

uud doch nicht übertriebener Instrumentalion treff-

lich. — Und doch iu Teutschland noch nirgend

als in ihrer Heimalh versucht! Ist das nicht seit- -

•am? Gut Glück für die Zukunft und feste Be-
harrlichkeit, zunächst den Dichtern und Compo-
nisten, und dann den Rechten, die etwa« fördern

können.

Es herrscht jetxt wieder in Weimar unter nicht

Wenigen eine gute Thätigkeit. Mahlassesich nicht

irren und «chreite vorwärts. Was hat man von

dem Leben , wenn es nicht im Streben nach dem
Höchsten sich beglückt? Geht auch nicht Alle«

wie es soll: das Schaffen selbst ist schon an «ich

der Mühe de« Hiugens Werth. Als Beweis einer

rühmlichen Coniposiiionsthäligkeit auch unter de-

nen, deren Amt uud Pflicht sie nicht unmittelbar

ist, stehe sogleich die Anzeige folgenden Werkes?
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De* Haute* hüte Stunde, GediclU von M. G.
Saphir, in Mus iL gesetzt von Eduard Genast.

Leipzig, Jul. Wunder"« Musikverlag. Pr. der

vollständigen Partitur: 1 Thlr. i6 Gr.; mit

Pianofortebegl. 16 Gr.

Der Verf., Sauger u. Schauspieler am Gro&s-

herz. Thealer au Weimar, hat schon längst in an-

haltendem Eifer seine Nebenstunden vielfachen Ton-
dichtungen geweiht, unter denen auch einige Opern
namhaft geworden sind. Für die dortige Lieder-

tafel hat er bereits Manche« geschaffen , was unter

nicht zu ungeübten Männervereinen guten Eingang

«ich erwerben wird. Die Composition des oben-
genannten Gedichts hat uns der Verf. selbst bei

«einem letzten Hiersein im Theater zweimal mit

ausgezeichnetem Beifall vorgetragen, den sie auch

verdient. Das Werk ist gut erfunden, angemessen

gehalten, geschickt iiislrunienlirt und wird in Con-
certrn, auf Theatern u. zum Klavier in häuslichen

Zirkeln die beabsichtigte Wirkung hervorbringen.

Mehrstimmige Lieder und Gesänge.

Zwölfvierstimmige Lieder. Jahreszeiten, ein Lie-

derkranz von Treumund fVellentreter ; für So-

pran, Alt, Tenor u. Boss, comp, von C. G.
Müller. Leipzig, bei Rob. Frie»e. Pr. 10 Gr.

Für geselliges Vergnügen bieten diese nicht

schwierigen Gesänge eines durch grossere Werke
hinlänglich bekannten Tonsetzers grösstenteils sehr

Empfehlensweillies, dessen Wirksamkeit «ich viel-

fach schon erprobt hat.

Drei Gesänge für 4 Männerstimmen, comp. u.

Deutschlands Liedertafeln gewidmet i>. Georg

v. Meiners. Op. 8. Ebenda«elb«t. Partitur und

Stimmen Pr. 1 a Gr.

Ein Jägerlied , da« Schwertlied von Th. Kor-
ner und das Liebea-ABC von W. Gerhard sind

hier ganz anspruchslos in Melodieen gebracht. Die

enge Harmonie de« Minnergesange« scheint den
Verf. noch etwa« zu beengen; «eine Lieder für

eine Singst mit BegL de« Pianot «ind uns lieber.

Sechs Gesänge für 4 Männerstimmen, comp. v.

H. IV. Stolze in Celle, Op. a6, ate Samml.

der Minnergesange. Wolfenbültel, bei Hart-

mann. Pr. d. Part. 8 Gr.; d. Stimmen ia Gr.

Alle diese Lieder sind «ehr gut gesetzt und
werden den meisten Liedertafeln in jeder Hinsicht

gefallen.

Gesang für 4 Männerstimmen, bei Einfültrung

eines Predigers oder Schullehrers, wie auch
bei ihren Geburtstagen u. andern ähnlichen

feierlichen Gelegenheiten zu gebrauchen, ge-

setzt — von J. Gottfr. Möller. Op. ia. Go-
tha, bei J. G. Müller.

Gleich das Einleitungs-Moderato zeigt einen

geüblen und umsichtigen Tonsetzer, der die Ver-
knüpfung de« Harmonischen in «einer Gewalt hat;

die folgende Fuge ist kurz, deutlich nnd leicht ge-

führt; überhaupt ist gegen die Arbeit nicht« ein-

zuwenden: die ganze Haltung ist dagegen in einem

frühern Geschmack, dem nicht überall mehr gehul-

digt werden dürfte. Der Text ist eben so.

Vier Gesänge für Sopran, Alt, Tenor u. Boss
mit Begl. des Pianof. in Musik gesetzt von
Simon Mendlteim. aaste« Werk. Berlin, bei

Wageuführ. Part. u. St Pr. 1 Thlr. 7I Sgr.

No. 1. „Wenn Alle untreu werden", in schmerz-
lich inniger Treue höchst einfach und gut; No. 3.

„Lob Gottes", nicht im hellen Preise, «ondern in

demiilhiger Haltung. No. 5. Abendlied, in «tili

religiöser Weise, gefühlt; No. 4. Waldhornlied,

gleichfalls still und fromm, doch weniger glück-

lich , wenn gleich ansprechend. Die Sammlung ist

empfehlenswert!]. Ausgesetzte Stimmen sind in be-

liebiger Anzahl einzeln zu 5 Sgr. zu haben.

van BeetliovenS Lied: „Die Ehre Gottes au*

der Natur" für 4 Männerstimmen mit Begl.

de* Orchetter* oder de* Pianof. bearbeitet —
von Leopold Damcke. 6«te* Werk. Hannover,
bei Bochmann n. Nagel. Pr. 8 Gr.

Die Bearbeitung ist gut.

Zwanzig dreistimmige Lieder für Sopran, AU
u. Bas*. Zunächst für den Schulgebrauch in

lehrer in Dessau. Leipzig, b. R. Friese.' Pr. 6 Gr.

zed by Googl
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Die Texte sind für diesen Zweck gut gewühlt,

die Harmonisirung hat in der Regel etwas vom
Gewöhnlichen und Nächstliegenden Abweichendes,

Wodurch sie im Allgemeinen zum sichern Singcn-

lernen viele Vorllieile bieten, aber auch mitunter

dadurch an Frische und kindlicher Anmulli ver-

lieren. Wir rathen daher, diese Lieder eingemischt

zu gebrauchen unter andere, dann wird der Nutzen

nicht gering sein und der etwaige Nachtheil, der

durch den Alleingebrauch derselben wahrscheinlich

entstehen möchte, ist von selbst aufgehoben.

Nachrichten.
Viertes grosse» Musikjett in Yori am Dienstage

den fiten September i835 und den drei

folgenden Tagen.

(BeschliiM.)

Soll ich über den Cflect der Chöre und der

Instrumentalbegleitung sprechen, so erhält meine

stets ausgesprochene Ueberzeugung durch diese Pro-

duetiooen im Yorkmünstor eine neue Slülze: dass

nämlich tief und durchgearbeitete musikal. Kunst-

werke nur von einer beschränkten Zahl von Mu-
sikern ausgeführt werden dürfen, wenn sie uns ei-

nen ästhetischen Genuss verschaffen sollen. Bei ei-

nem Rossini'schen Unisono oder homophonischen

Chor, wo höchstens eiue Stimme herrscht, mag
man vielleicht durch die grosse Anzahl der Exe-

entoren mehr gewinnen als verlieren ; ein Händel-

•ches polyphonisches Kunstwerk verliert allen mu-
sikalischen Effect durch die Unzahl der Execuloren,

auch wenn diese vollkommen einen musikalischen

Körper bildeten, was bei von allen Enden der

Welt zusammengelesenen 4 oo Sängern nie der Fall

sein kann. Ein Kunstwerk, das uns durch seiue

Schönheit entzücken soll, muss rein und klar in

allen seinen Theilen vor onserm Geiste entfallet

liegen; es muss ästhetisch unsere Seele fassen, Bichl

unsere Sinne durch seine Masse übertäuben. E»

ist die erste Aufgabe jede» Kunstwerkes, daa ge-

nossen werden will, unsere geistige Freiheit nicht

anzutasten, ja diese vielmehr aus allen Kräften zu

bewahren. Ich würde durchaus, wenn ich irgend

ein Händel'aches Werk in seiner vollen Grösse ge-

messen oder gemessen lassen wollte, in einem be-

schränkten Locale nie mehr als etliche dreissig zu-

sammengewöhnte Mus/ker zulassen, und in dem

grössten Räume, der für Musik passen soll, höch-
stens zweihundert. Vermögen diese den Raum nicht

zu füllen, so ist der Raum für musikalische Pro-
duclionen akustisch untauglich, und es ist thöricht,

irgend einen Versuch zur Ausführung eines gear-

beiteten Kunstwerkes darin zu machen. Die In-

strumentalbegleitung war überhaupt nicht so gut,

als der Chorus j sie lag so oft im Schalten und
die schöne, so wundervoll kräftige und majestä-

tisch hervortretende Bewegung der Händerschen
Bässe war, trotz der Unzahl von Bassinslrumen-

ten, wenn auch nicht immer verwischt, doch nie

kräftig rund und frei genug. — Ich hatte hun-

dertmal die Frage zu beantworten: Habt ihr so et-

was auf dem Conlinenle? Könnt ihr solche Musik
in eurem Conünento machen? Und wenn ich ant-

wortete: Ich denke, wir pflegen auf dem Conti-

nente mit geringem Mitteln einen grössern musika-

lischen Effect hervorzubringen, so lachten die Fra-

ger und sagten: es ist unmöglich. Händel'sche

Musik kann man nur in England gut ausgeführt

hören. Ich entgegnete: Händel'« Musik ist unsere

Musik, Händel's Schule ist deutsche Schule; denkt

ihr, wir müssen von dem Continente zu euch her-

über kommen, um unsere eigene Schule und ihre

Werke verstehen zu lernen? Die Antwort war;
„Wir wissen, dass ihr bessere Musiker habt und

dass Musik von euch zu uns herübergekommen ist;

aber wir können mehr bezahlen, als ihr Alle auf

dem Continente, rund für unser Geld können wir

Alles haben und machen." Ich lächelte. „Bs ist

so, das habe ich gesehen, ihr könnt mit eurem
Gelde Alles machen; das Ungeheuerste ausführen.

Berge versetzen, antike Tempel über Land und

Meer in eure Insel bringen, Brücken bauen über

Meere —- nur bei guter Musik, nehmt's nicht übel,

,
wenn ich mit meinem Landsmanne Thümmel spre-

che, da geht es euch, wie Pharao's Zauberern mit

den Läusen; die könnt ihr nicht nachmachen und

müsst sagen: das ist Gottes Finger."

Ich habe nun nahe ein Jahr lang in London
und in den übrigen Städten so ziemlich an Mu-
sik gehört, was von einiger Bedeutung sein könnte;

aber ich war nur selten im Einzelnen erbaut und
.

habe ein geistiges , aus innerm wechselseiligen Ver-

ständnisse des Einzelnen sowohl als des Autors ent-

springendes Ensemblespiel eines Orchesters gar uichl

finden können. Das englische Volk, so hohe Ach-
tung ich vor demselben in moralischer,, politischer

und praktischer Hinsicht im Einzelnen sowohl als
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im Allgemeinen habe*), ist durchaus unmusikalisch.

Der Grund davon liegt in seinem Klima und sei-

ner Insel. Die unter hohem Drucke stets mit Was-
sergas gefüllte kalte und erkaltende Atmosphäre des

Landes, durch welche alle Töne und Farben der

Natur auch in ihrem höchsten Glänze matt erschei-

nen g'gcn die Färbung im südlichem Continentc,

wirkt deprimirend auf Leib nnd Seele, und l.iubt

den Fibern der Seele jene Spannkraft, die diese

Fibern so leicht erkliugen macht, auch durch die

leiseste Anregung von Aussen und Innen. Diese

leichte Beweglichkeit der Seele , diese Mutter eines

entwickelten ästhetischen Gefühlsvermögens ist es

jedoch allein, welche uns eine Brücke baut aus

der engen Wirklichkeit ins heitere unendliche Reich

der Phantasie und des Ideals. Wohl ist es hier

sehr gut wohnen im Lichte der Göttlichen; aber
,,Ihr Licht

Erfreut, doch m»cht es Keinen reich — da* Geld

Muu man den finalen) Mächten abgewinnen,

Die ichtimm geartet unter'ai Tage hauten"

meint Wallenslcin, und alle unsere grössten Musi-

ker hatten am Ende ihres Lebens die Confessiou

abaulegen

:

Mein Auge hing an deinen Angeaichte,

An deine. Himmelt Harmonie mein Ohr;
Verzeih Hern Geilte, der von deinem Lichte

Berauscht, das Irdische verlor!"

Unangefochten von diesem einen heitern Reiche, lebt

der Engländer ungetheilt und ganz dem einen na-

hen, soliden — de r Wirklichkeit; nicht leicht er-

regbar in seinem abspannenden Klima durch diese

Angriffe von Aussen und Inneu, und nicht geblen-

det von Gaukelbildern einer kühnen Phantasie, ist

sein Yeratandsblick rein, richtig u. ungetrübt von
Leidenschaften jeder Art. Ungetheilt und unge-

schwacht in seiner Kraft wandelt er sicher, vor-

wärts, rückwäiui schauend dem einen Ziele zu, vor

keinem Hindernisse erschreckend, das sich ihm auf

dein Wege zu diesem einen Ziele entgegenstellt.

Ruhig berechnend bietet er zur Ausführung alles

ihm Nützlichen die Hand, in so fern das Project

nicht absolut unmöglich erscheint. — Die Grösse

desselben erschreckt ihn nicht, er hat die Mittel

•J
Seine unübertroffenen Armen- zi. Krankenanstalten, seine

wissenschaftlichen Leistungen, seine ewigen Monumente
Uber und unter der Krd«, sein« Einfachheit, Herclich-

Jteit, Gastfreundschaft, aeine hohe Sittlichkeit und Civi-
liaation, die auch an dem am tietoen atehenden Handwer-
ker nie tu verkennen ist, erhaben da* englisch* Volk in
einem der gi-ösiteu und edelsten Volker der Erde.

zur Ueberwindung des Grossien in seiner Art —
Geld. Sein abspannendes Klima ist nicht für die

schöne Erdentochler der Phantasie — die Freude,

Heiterkeit und Sorglosigkeit des Südländers geeig-

net. Er ist ernst aus Temperament und Gewohn-
heil, und dieser Ernst, diese Leidenschaftslosigkeit

verbreitet über das häusliche Leben des Englän-

ders eine Sabbathsslille , die am Sonntage selbst

sich in ein dumpfes lebeuloses Hinbrüten verwan-
, delt. Unbefreundet jedoch mit Allem aus dem hei-

lern Reiche der Idee, berührt ihn Alles, was von
' daher kommt, fremdartig und unangenehm, und
, am allerunvcrständlichsten u. verhassteslen ist ihm
Musik ohne Text. So oft in den Abendconcerten

! eine Symphonie oder eine Ouvertüre von Beelho-

ven oder Weber begann, fing Alles zu plaudern
und zu conversiren an, bis die Instrumentalmusik

geendet hatte, und ich konnte auch nicht ein Au^e
finden, welches ruhig und beachtend gegen das Or-

< ehester gewendet war. Welche Geisterstille herrscht

in unsern Conccrten auf dem Contiueute, wenn ein

Meisterwerk Mozarl's oder Beethovcu'a auch nur
erträglich gespielt wird, welcher Jubel der Hörer
nach jeder auch nur in etwas gelungenen Abihei-

lung ! Die Basis seiner theoretischen Ästhetik ist

:

„Nachahmung der Natur", die höchste Anforderung

aller Liebhaber ohne Phantasie; was idealisirt ist,

ist ihm unnatürlich, verhassL Daher seine Liebe

und einzige Lektüre Romane und Novellen, die

seit Walter Scott's unübertrefflicher Breite in tau-

send Gestalten die Insel überschwemmen und nichts

sind , als armselige Gopten einer armseligen Wirk-
lichkeit.

„Woher nehmt ihr denn aber das grosse gigantische Schicksal,

j

V. etil.« de» Meuecheu erhobt, wie es den Menschen termaimt ?**

Auch von seinen Schauspielen verlangt er nichts,
I als eine sklavische Gopie der Natur. Das Grässlichste
I und Entselzlichste habe ich über englische Breiter

gehen gesehen, und die Zuschauer Saasen ganz ge-

müthlich dabei. Sie malen in ihre Decorationeu
Figuren in vollster Bewegung, und die Figuren be-
wegen sich nicht ond stehen wie in einer bezau-
berten Stadt, regungslos nach einem Jahrfiui dc/tt

in derselben SteBung , in welcher aie die magische
Ruthe berührte. Ich habe mehre Male die Stumm«
von Portici im besten aller Londoner Theater, im

j

Drury Lane Theater, aufführen gesehen. Hatte ich

diese Oper geschrieben, ich würde auf der Stelle

I aus meiner Feder ein ex voto machen; 'th^'ldte

I einer zweiten ähnlichen Misshandlling ifllVm tförmte"
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tum Wahnsinn bringen.— Alle Musik über-

kann bei dem Engländer mir durch das Me-
dium des Texte« Eingang finden; der Text ist ihm
die Hauptsache, und die darüber gelegte Melodie

nur eine rhythmische Hülfe für Lesung des Tex-
tes, wie die Trommelrliythmen für den Marsch

der Soldaten. Es ist deswegen sehr schwer, in

einer engl. Sammlung . ein Lied von Mozart oder

einem andern tüchtigen Coinpoaileur zu finden, in

welchem die Melodie nicht zu einem Gassetiliede

herabgezogen ist; dagegen hat der Orchesterdirector

des Covrntgarden-Thcaters, Hr. ßishop, Hundeile

von Liedern und Millionen von Noten geschrieben,

die man in jedem Hause finden kann, obwohl nicht

ein originell musikalischer Gedanke in allen diesen

Hauswerken zu finden ist. Compositeure hat Eng-

land genug, aber sie machen nur Noten. Ich machte

mehre meiner Freunde, die sehr gesunde Ohren und

sehr gute Stimmen haben, im ersten grossen Abend-

concerte zu York auf Beelhoven's Adelaide aufmerk-

sam, die Kubini mit dem tiefsten innigsten Gefühle

vortrug; ich war entzückt:

Net cristallo del rio

Su nell' Alp!,

Neil' aur ,ic del di cadente nubi

Ii tuo aembiante,

Adelaide,

Neil« teuere frondi garroa l'aur*—
Ich sah triumphirend zu meinen Freunden — die

eine Hilft« war im vollen Gespräche über das nahe

Forjkester Pferderennen; die andere Hälfte sprach

von ihren Maskenkleidern zum Fancy-Ball und die

"75 anwesenden Zuhörer schwatzten so geraüthlich

zusammen, dass ich Rubini zuletzt kaum vernehmen

konnte. Ich habe zum Schlüsse nur noch hinzu-

zusetzen , dass von den hundert Musikern des Or-

chesters im Abendconcerle die Mozart'sche Sym-
phonie und Mendelssohn'sche Ouvertüre zum Sora-

mernachtstraum am gelungensten ausgeführt wurden;

von den Beelhoven'schen Symphonieen bekamen

wir nicht viel mehr, als den grossteu Theil der

Noten, ans welchen die Partitur bestand, zu hö-

ren. — Mr. Koyvett u. Doctor (der Musik) Ca-

midge, Organist an dem Münster, waren die Con-

duetoren in den Morgenconcerten. Dr. Camidge

begleitete durchaus mit der Orgel, und ich habe

hier wieder nenerdings die Erfahrung gemacht, dasa

die Orgel, auch mit einem gewaltigen Orchester von

6oo Musikern gespielt, stets von wohltbiligei-, kräf-

tige WUkung iau Im Münster waren am ersten

Morgen 5377, am zweiten 4oa5, am dritten 5901
und am vierten 5583 Zuhörer gegenwärtig. In den
Abendconcerten 775, 1899 u. am 5len Tage wie-

der 775 Personen; auf dem Fancyball aooo, und
die Einnahme betrug gegen 16,100 Pfd. Sterling.*)

Pellitov.

•) Was die Kircaentauaik In England betrifft, ao aingt in

den etablirten Kirchen der Chor awieehen jedes ',

oder Abendgebote etc. unter Orgclbeglcitung ein

ficirten Piolm und abwechselnd einen Hymnua. Die Mt-

lodia«n aind durchaue modern und von englischen u. deut-

achen Componiaten. Ba aind die wohlklingendsten ge-

wählt i dennoch aingt von der Gemein« nur hier «and da

«in Eins«lner leite mit, deraich für «in vorzüglich muei-

kaliichea Genie halt, und unter dreien wenigen Singen-

den gelingt ea nur Wenigen, in den rechten Ton hinein-

sukommen , bevor der Gelang geendet bat. Unter den

katholiachea Kapellan in London iat die Muaik in der St.

Mary-Kapelle, Moorfield, in der epanieeken Kapelle und

In der beirischen Kapelle vorzüglich berühmt ; et aingen

hier die beaten Sänger, welche in London an haben aind,

nnd gana gut, nur iat (ao riet ich mehremale tu hören

bekam) nichta von allen dem, waa da geaungen wird, Kir-

chenmuaik, oft nicht einmal Muaik— frivoler Opernetyl

und eine Combination von aoloartigen Rouladen , die di«

Solosänger nach der Reihe herabeiugen, ohne Innern Zu-

aammenhang und ohne Einheit.

Waa daa engliaek« Orgelapiel betrifft, so behandeln

die engliachen Organiaten die Orgel durckaua frei, ala ein

Orcheaterinatrument, u. in dieaem Style wiaaea aie gröas-

tcntheila ihre Register nnd Schwellorgel viel besser an

benutzen, als daa mit dem gröaiten Theile der Orgelspie-

ler dea Coniinentee der Fall zn aein pflegt, wo di« Knast

au regiatriren, wenn man Rink und einige Andere aua-

nimmt, immer mehr und mehr verloren au geben scheint,

ao hoch aie auch durch den Abt Vogler gehoben war.

Die englischen Organisten spielen meistentheila gedruckt«

Präludien oder Orgelvolunurien, auf deren Titel bemerkt

ist , daaa sie entweder für du t Klavier oder die Orgel ge—

Pedala iat uirht au denken, um ao n<nr,

achen Orgeln kein eigenee Pedal haben, und au den mei-

sten erat in der neuesten Z>it eine Reibe von eigenen Pe-

dalpfeifen hinzugekommen ist. So tat in der St. Pauls-

und allen übrigen Orgeln unter den Registern daa Prdat

lediglich durck: „ Pedalpfeife. «* bemerkt, und in der

neuen und grossen Orgel au Birmingham bat man den awai

Pedalregietern keinen andern Namen au geben gewuaat,

ala: „P«dalpf«ifea Sa Fun von Metall" nnd Pedalpfeifen

5a Fuss von Hüls. Der einaige Orgelspieler , den ich in

England freien mit atrengem Styl

kört«, und d«r polyphoniach und fugirt au 1

t«kt , Iat Mr. Thoaaaa Adams , Organiat an St ]

Kirch« in London ; er wird auch von den Kngländern ao

ziemlich ala der beste Organist Englands anerkannt. Die

zed by Google
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Italien. Frühlingeopern tu «. u>.

Palermo. Hr. Pietro Raimondi, Lehrer der

Composilion am hiesigen Conservatorium, wurde

zum Kammermusiker S. K. IL des Statthalters

von Sizilien ernannt. Rnimondi, von dein bei an-

dern Gelegenheiten in diesen Blättern die Rede

war, ist auf unserer Insel vielleicht der grUUtf-

lichsle Tonsetzer.

Die Farbina machte Fiasco mit der Anfän-

gerin Galvi (nicht Calvi, wie es im vorigen Be-

richte hieas, auch nicht zu verwechseln mit der

Schauspielerin Calvi, die unlängst zur Sängerin über-

ging); Burroilhet bleibt stets der hiesige Liebling.

Neapel. Der heurige Cartellone der köuigl.

Theater für's neue Theatraljahr (Frühjahr i835

bis Ende Karnevals 1806), der ungefähr a Ellen

lang und ii Eilen breit gewesen sein mag, war

in dreifacher Hinsicht merkwürdig. Erstens machte

er grossen Wiud, wie Kotzebue's Don Ranudo de

Colibrados und seine Gemahlin; zweitens war er

roitunler acht kleinstädtisch abgefusst ; drittens gab's

da ein ganz neues Zeremoniel, welches das Non
plus ultra aller italienischen Convenienze teatrali

ist und von dem in den beiden Theatergesetzbü-

chern der Herren Valle u. Petracchi, sogar in den

Reggianer Thealerannalen des Grafen Ritorni kein

Wort zu lesen ist. Da heisst es denn: Prima

Donna di prima sfera (ist nicht gut italienisch und

soll sagen von ganz erstem Range) ,
Signora Ronzi

de Begnis(?). — Prima Donna di cartello di rae-

rito distiuto (d. i. von anerkanntem u. ausgezeich-

netem Verdienste), Signora Tacchiuardi Peraiani,

vom 5. Juni bis i. Juli und vom i5. August bis

Ende Karnevals. — Priiue Donne di cartello:

Duprez Aleasandrina(?), v. 10. Juni an; Del Sere

Anna(':), bis zum 10. Juni. — Prima Donna

Gontialto, Signora Berlraod Ida. — Primi tenori

di primo ordine (d. h. vom ersten Range, wird

»war gewöhnlich, in der classisehen Sprache aber

nur bei Schiffen gebraucht), Sign. Duprez Luigi(?),

v. 10. Juni an; Pedrassi Francesco(f), bis St. Juli.—

Primo Tenore, Salvi Lorenzo.— Primi Bassi can-

tanti di primo ordine, Sign. Cosselli Domenico(?),

t. io. Juni) Ronconi Giorgio (?) bis Ende Junis,

bekannt ond senr leecnlUf, und »cheint Ttm den jnngen

Organuten lieoilich atudirt au werden. Aach wurde in

drn letzten Tagen eine Ueberieiaung Seb. llach'echer Or-

gelwerke angeküadigt und aut vieler Wime in deu Zeit«

und v. t5. Aug. bis Ende Novembers. — Primi

Bassi cantanti: Signori Coletti Luigi, Porto Carlo.

Nun kommen neun Secundär- und Tertiärsänger,

worauf das Balletpersonal folgt. In Allem werden

in diesem Theatraljähre tio Vorstellungen gege-

ben, darunter fünf neue, für die königl. Theater

eigens von den Herren Coccia, Donizelti, Mcrca-

dante, Persiani und Francesco Stabile componirte

Opern gegeben. Maestri Compositori der Ballet-

tnusik sind: Graf Gallenberg und Pietro Romani.

Das Gegenstück zu diesem ist der Cartellone

unserer Nebenbuhlerin, der Mailänder Scala. Da
ist von prima sfera, dt cartello, di primo ordine

u. s. w. gar keine Rede; ja in der neuesten Zeit

liest man da nicht einmal die Ausdrücke: primo,

secondo, altro, sondern schlechtweg „Sängerinnen,

Damen .... Tenoristen** etc., wobei freilich die Bes-

sern jederzeit den minder guten Künstlern voraus-

gehen, die Pasta, Malibran mit etwas grössern Let-

tern gedruckt werden. Betrachtet man aber unsern

prahlerischen Cartellone beim wahren Lichte, so

ist das Facit: Mit den SängeVn sieht's diesaial sehr

mager aus. Die Ronzi gefallt nicht mehr wie sonst.

DieTacchinardi ist eigentlich die Hauplzierde, dürfte

aber als Serio-Sangerin auf coloasalen Theatern, wie

S. Carlo und der Scala, schwerlich die beste Wir-

kung hervorbringen. Weder das Ehepaar Dupre»,

noch die Del Sere und Bertrand entsprechen dem

Ruhme unserer Bühne; Cosselli transeat, ebenso

Ronconi, der aber nur in »wei Stagioni aingt; der

diatonirende Pedrazzi verlässt uns im Juli: summa

suramarnm, in diesem Thcalraljahre haben wir als

beste Sänger blos die Taccbinardi u. Coaselli, zum

Theil die Ronzi und Ronconi.

Zu diesem kommt noch, data wir durch die

Malibran etwas verwöhnt sind, und so ging's denn

auch in dieser Stagiooe ziemlich arg mit den Opern.

Im Frühjahre gab man auf dem Teatro Fondo Ric-

ci's neue Oper II Colonello, auch La Dama Colo-

ne! Io genannt, dio er vorigen Winter für die Ma-

libran componirte, die aber eingetretener Umstände

wegen nicht gegeben werden konnte. Die Unger

übernahm die Titelrolle der Malibran. Hat Roa-

sini seine Gazza ladra , die keine militärische Oper

ist, mit einer Trommel rechts und einer Trommel
links angefangen, so kann man «ich denken , wie

Ricci im Colonello darauf loatrommelt. Schon in

der Introduction liesa das zarte Instrument häuGg

seine lieblichen Töne vernehmen, in denen so viel

Sinn uud Geist lag, daas di» Zuhörer bezaubert,
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ordentlich aufgeräumt und zur besten Aufnahme des

Gänsen aufgelegt wurden. Wer vermag über den

Jubel, das Heulen, Toben und Schmettern des Pu-

blikums bei dem militärischen Liede mit Tromrocl-

begleitung im Finale zu beschreiben?... Mad. Trom-

mel hatte hier ihren grösslen Sieg gefeiert, denn

ihr allein galt der Bcifallslärm. Noch geGel im

ersten Acte das Duett «wischen der Unger u. der

Duprez, sammt einer Barcarolc ; der zweite Act

behagte nicht, auch des Buches wegen.

Rossini's Mose (auf S. Carlo), mit der Unger,

Duprez, Porto u. Coleti, machte nicht viel Glück,

der hiesige Vesuv (ein Journal) mag gross thun

wie er will. Die Unger, welche überhaupt in der

verwichenen Stagione keine so glänzende Aufnahme

als sonst zu Neapel fand, ging hierauf nach An-

cona (s. d.) Die nachher gegebene Stranicra machte

Fiasco, weil die Albini der Titelrolle nicht gewach-

sen war.— Mercadante'a Emma d'Autiochia machte

gleichfalls Fiasco, und da in der ganzen Oper, wel-

che schon zu Mailand kein Glück gemacht, die ein-

zige Heldin die Ronzi war, so wurde auch gepfif-

fen; doch gab man sie zurgrössten Langeweile der

Zuhörer bis Juni fast immer; das Publikum söhnte

•ich auch mit der Ronzi etwas aus. Am 3i. Mai,

zur Feier von des Königs Namensfeste, Alfouso d'Ar-

ragoua, Cantale vom hiesigen Dichter Job. Schmidt,

welcher Musikstücke von Ros&ini, Conli, Morlac-

chi, Meyerbecr, Donizetti dazu anpassle ; das Ganze

behagte nicht.

Auf dem Teatro Fondo debulirte Ronconi in

Donizetti's Torquato Tasso, neu für diese Scene,

und weil T. Tasso nahe von hier geboren ist, mit

dem Titel: Sordello il Trovalore. Das hiesige Re-

gierungsblatt Giornale delle due Sicilie, welches un-

ter der Rubrik Neapel nur officielle und vaterlän-

dische Artikel aufnimmt, ist die einzige Zeitung in

Italien und wahrscheinlich auf der ganzen Erde,

welche eine fiir Slaatssachen bestimmte Rubrik zu-

weilen auch der Oper u. s. w. widmet; Beweis ge-

nug, welch ein wichtiges Wort „Theater" in He-
speriens Gefilden ist. Diesmal enthielt benanntes

Blatt einen Aufsatz, welcher das Buch tadelt und

die Musik nicht lobt. Die Oper hat (auch einen

Quasi-Fiasco gemacht. Ronconi gefällt; leider fängt

auch er zu schreien an. Die' Del Sere missfiel in

dieser Oper.— In Pacini's Ivanhoe, ebenfalls neu
für diese Bühne, betrat zum ersten Male die Bühne
die von hier gebürtige Mililoti; sie fand Aufmun-
terung und wird sich vielleicht in der Opera buffa

besser hervorthun. Die Musik der Oper gefiel

ziemlich.

Auf dem Teatro Nuovo machten folgende neue
Opern mit einer leichten Musik mehr oder weni-
ger Glück: I'Albergo incantalo, v. Hrn. Mazza,
darin seine Frau die Prima Donna; I due capo-

rali, v. Hin. Fioravanli, worin die Tavola zum
letzten Male auftrat; II ao. Agosto, v. Hrn. Aspa;
II Nemico delle donne, u. I parenti ridicoli.

Rom (TttlN Valle). Unsere erste Frühlings-

Oper, Donizetti's Esule di Roma, gefiel nicht. Die

Ferrarini und der junge Tenor Spech (Bruder der

bekannten Adelina dieses Namens) mit einer schö-

nen Stimme (Erstcre Mezzosopran, also nicht für

die Rolle der Argelia geeignet); der angehende
Hassisl Leonardis mit einer starken Stimme, ziem-

lich guten Methode und nicht guten Action, fan-

den indessen Applaus und auf die Ferrarini er-

schienen sogar zwei Sonette. Der Esule di Roma
machte bald der Cliiara di Rosenberg Platz, worin
der Buffo Taddei den Michelolto machte. Den
5o. Mai ging endlich Auber's laugst ersehnte Muta
di Portici nach wenigen vorausgegangenen Proben

in die Scene, und zog kaum in den folgenden Vor»
Stellungen au. Es war sehr gewagt, diese Oper auf

diesem kleinen Theater mit diesen Sängern zu geben.

Die von hier gebürtige Signora Maestra Or-
sola Aspri componii t jetzt eine zweite Oper, 1 i ili

iudiaui betitelt. Letzthin gab sie mit mehren andern

Säugern eine mttsikal. Akademie mit Beifall.

folgt.)

Kurze Anzeige.

An die Natur. Cantale für Sopran, Alt, Tenor
und B.iss, comp. — von J. //. I). Lohman/t.

3les Werk der mehrst. Gesäuge. Wolfeiibültel,

bei Hartmanu« Pr. i4 Gr.

Eine leichte, sehr ungekünstelte und hübsche

CanUto. allen Chören, die für Kunstreicheres

nicht sich eignen, bestens zu empfehlen.

(Hisrsn das Iatelligem-BIttt No. XI.)

Leipzig, bei Brtitkopf und Härtel. von G. W. Fink iner VertmttvorUichkeit.
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Anzeigen
Ton

Veilagi-Eigenthun.
Thlr.Gr.

i Hunten(Francoie), Mos.Vquetä'Air* faroris de
Roesiui, BelUni, Mercadante et We-

Mit Verlaga

-

vrmber i »5 b :

Second grand Duo concertant

sur I March*« favorite«

d'Alexandre et de la Donna del Lago

um RuUucJüld
par lea

Fröre* Herz.
Op. 7 a.

Co duo aat arrange potir Piano et Harpe p»r

H. Her* et Boc/ua.

ber doigtea etarraagea d'uno miniere 1'aciJe

P- Pf«« — .6
L!«»t (F.), ApparitioB« p. Piano »eul — »»— Harmonie» poetiquee et rtrligienses p. Piano

*eu ' . . — io— La Ho sp. Poesie de Schlegel, Mnsique de
.Schubert arr. p. Piano seul (ar. Vign.) — 8

Leipaig, d. a4. Oct. i835.

Fr. Hofmeiater.

M ii s i k a I i c ij.

Mnhling, A., Dae Vaterland für

In nnienn Verlage

thUm»recht

:

Chopin, F., Concerto pour Pianoforta arec aecompague-
nieut de i'Orch. Op. al.— 4 Masurkaa ponr Piano f. Op. >4.

Leipaig, im Norbr. i335.

Tl.lr.Cr.

— 6
Deaaon io Lieder mit Begleitung dea

4'j» Werk JS
De». cn Reieeerinnemngen : n Lieder für Sopran,

Alt, Tenor, Bäte ohne Begleitnag, auch ein-

et immig su singen mit Begleit, dea Pianoiorte.

ÄaeWerk , _
Der Naae Mühling aU Lieidercoaponitt (tut einen gnten

Kbing, darum können obige Sachen mit Ueberseugung eae-
plob'iii werdeu.

- Buch/uÜ. in Magdeburg.

Anmeigen.

In der Kunst- und Mosikaliruhandi. dea

Marco Berra in Prag
iad dnreh eil« Kanst- und

Bai Fr. BofmeittaT in Leipaig sind d«hi erschienen :

Thlr.Gr.
,

Field (John), Deuz Nocturnes ou Romane** p. Pfte.

No. «j et io des Nocturnes. — gl
Hera (Henri), Rondoletto eicilien. — Lea Pen-

seea. Rondoletto. — Rondoletto de Cfcaaae)

p. Pfte. (Sourrnir mualeal Cah. i.) — '

Hunten (Fraucoie), Rondino Valse.— Rondino
espsgnol.— Roadiuo Bolero. (Snurenir
sicelCaa.a.) * _ 8

ist

Kirohenonuaik.
iL kr.

Cordigiani, J. B
, 4H?aani: O esactissima, o Tu-

riaaime, Cantate Domino eaaticum novum,
Are Regina coeJomm, AJnu Radcmtorie aaa-
ter. für 4 8ing.iiou.en mif Be*'. sJtr Orgel.

°P- 7 . , ,j— Roee quomodo morilur jnslu* rair* io. Op. 8. ,„
Ma.chek, A., Sähe Regina fiir 4 Singst uatd 5 Po-

— 3o
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Für die Orgel.
fl kr

Führ»r, R. , 1 5 Cadenaeo und Venetleu , u« b»t a i

Torangehenden kurzen Uebun|eo, für beide

Iii »de. —
Pitech, C. F., Alleluja-Paachale. FugomitaSub-

jectea... — 30

Seegera, J. , Bezifferte Bieee mit aNotenijr.tea.en

rieratimmig , und mit Besiehung auf harmoni-

cke Zergliederung durch Angabe der Haupt-

kla'nge bearbeitet Ton C. F. Pitaeh. Lief, i

G, einen atarken Band autmachend, Subacr.

Pr«. *
~

Für das Pianoforte.

Caerny, Ch., Sourenir de Boieldieu. Variation* aur

i Theme f*r. de Ch. L. Hofmann. Op. 35a. i —
Dreiachok, A. (BUto de V. J. Tomaachek). Acht

Exercice« de Bravoure. Op. i — 4o

Hofmann, C. L., a Rondeaux aur a moüf« favorie

de POp. : Un Arrontura di Scaramuccia de L.

Ricci. Op. 3 — * 5

Nachrnf an Boieldieu — »$

Leicht, V., Der muaikaliache WeihnacbLbaum.

Kleinra Potpourri, nach den aehönaten Moti-

Ten der neueaten Opern im leichten Style. . . — So

Paulua, J. M., Nachtwandlerin-Walaer nach Moti-

ren der Oper L« Sonnambula t. BeUini. . . — 5o

Zenker, F.» Praktiache Anweianng dea Fingeraa-

Uea bei Behandlung der Doppelacalen in allen

Dur- und Moll-Tonarten, mit den oothwen-

digaten Vor- u. Nachübungen a 3o

Für die Flöte und Pianoforte.

Spanner, I., Aawiaement. Op. 4 45

Für den Contrabaaa.

Hauae, W., 48 Hebungen^ über die Dur- und Moll-

plemeat aur Contrabaisachule. Lit. t a

Um »So
»

Für Geaang.

Stik», F., Singubnngea für Sopran und Alt, mit Ba-

aiehung auf den Kirchcattyl. ta Heft > 48

II und Sa Heft • »3°

Für die Guilarre.

Lyra. Zusammen«fellung dea Schöna!« und Anmu«

thigaten aaa den neue*uu Opern und andern

Werken. I- Band, enthält: Moaaiqoe aua den

Opent: Die Nachtwandlerin, Robert dor Teu-

fel ,
Noraaa, Zweikampf, L'Bliair d'Amore,

Mathilde ron Shabran, Maakenball, Leatocq t

Herold'i letzter Seufzer, Romanze ron Almen-

Galopp, Folaeamühle-Gelopp, Zigeuner-Ga-

lopp, Galopp i la Her«, Joeephincn-Galopp,

Panurama-Galopp, Labitaky-Walaer, Erinne-

rung an Prag , Air Montagnard , Alexnnder-

Martrh nnd Miräche von Roaaini uud Bel-

fl. kr.

l So

Für Sing- Vereine.

Neue Musikalien
im Verlage

TOI
V. Simrock in Bonn.

Der Frc. i 8 Sgr. Preuaa. oder a8 kr. rhein.

Fr. Ct.

Maudelaaohn-Bartholdy, Felix, Lateiniacher

Paalm für «atimm. Chor u. Orcb. mit deuUclier

Ueberaetaung. Partitur. Op. 3i 8 —
— Die Yollat. Orcheater - Stimmen daau 8 —

— Der Klarier- Autaug 6 —
Spohr, L., mm Oratorium „Dea Heilanda lotste

Stunden" die gedruckten Chor-Stimmen .. . 7 —
jede einzelne Stimme * * 7$

„DeaHoilanda letata Stunden". Neue-

•tea Oratorium, Klar. Auas. (In Commi*.ion).

Bei F. H.Köhler in Stuttgart iat eraebienen und in

Das Fortepiano.
r Abdruck eines Artikel» aua dem Univeraal-

Lexikon der Tonkunst, redigirtvon

Dr. Schilling.
gr. 8. geheftet 5 Gr. oder 1 a Kr.

Jeder Klarierapieier, dem ea um genaue Keuntuiea eeitiee

u thun iat, Ladet in

Heilige Schriften neuen Testaments.

Das Evangelium Matthäi
nach Luther» tenlscher Ueberaelzung , mit nöthigen

Nachhülfen su häuslicher Erbauung christlich

gesinnter Zeit,Leser nud Leserinnen

RoddiU.

Herr Hofrath RochliU in Leipzig hat dir, merkwürdige

Buch auf aeine Koateu (und tchön) drucken, ein« aufgezeich-

nete Karte daau ateehen laeaeti, und den Verkauf aua übertra-

gen , auch den Proia »elbet beatinimt zu 1 6 gGr. Dafür iat ee

bei una nud in allen toliden Buchhaudtuugen zu babeo.

u. Langbein in Leipzig.

Leipzig, bei Breithopf und Härtel. Redigirt unter VerantworÜidiktil der Verleger.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 11»« November. 45. 183 5.

Da» Neu««/« uLer den Tarantitmu*.

(Vom Mailänder Corre»poiid«nt«n).

Ja der reichhaltigen Literatur des Tarantismu« gibt

es auch Schriftsteller, die sich aufs Hadern eben

so gut verstehen, wie heut au Tage die Horaoo-

pat Iii leer u. Allopathiker ; beide streitende Parteien

werfen einander das Unrichtige ihrer Lehren mit

bilterm Gelächter vor, ohne einzusehen, das« sie

Beide Recht haben. Denn da es keine Krankheit

gibt, die nicht durch die Naturkräfte allein geheilt

werden kann, so können auch die Hahnemannianer

ihre Patienten mit so viel als Nicht« kuriren. An-
dererseits wird aber auch jeder richtig denkende

Mensch der hippokratischen Medicin, bei all ihrer

Armuth (man werfe nur einen Blick auf die asia-

tische Cholera und so vieles Andere), das Vermö-
gen, diese Naturkräfte öfters zu unterstützen, ge-

wiss nicht absprechen, was tägliche Beispiele son-

nenklar beweisen. Eine ähnliche Bewandnüu hat

es mit dem Tarantismu«. Die Tanzgeberden des

Patienten können vom Tarantelbisse, oder, wie

Dr. Kahler will, von einer den Bewohnern des

tarentiner Meerbusen in der Sommeriahreszeit ei-

genen Hypochondrie und Hysterie entstehen, nnd
diese Tanzbewegungen mit Arzneimitteln, mit Mu-
sik, ja wie ho viele Nervenübel mit gar nicht« ku-

rirt werdet. In dem mysteriösen Nervösen, und

zu diesem gehört doch der T«rantismu«, siegt oft

ein unbedeutendes Ding über alle vorhin von den

Aeskulapiern verschwendeten Mittel; das Wie und

Warum bleibt ein Geheimniss.

Nach diesen und den im Aufsatze über Ti-

gretier, i855, No. g enthaltenen Ansichten mögen
die Leser die hier folgenden, von der Neapolita-

nischen Zeitschrift Filiatre Sebezio , zu Anfang die-

ses Jahres, angeführten neuem Data über diesen

Gegenstand beurtheilen.

Vor Allem einen Auszug aus den Beobach-

37. Jahrgang,

tungen über Taranlismus des fleissigen Schriftstel-

lers und Arztes Dr. Salvatore De Renzi, Heraus-
gebers benannter Zeitschrift, die er vor nicht sehr

langer Zeit in der Neapolitanischen medicinisch-

chirurgiseben Akademie vorgelesen.

Nach einer schönen topographischen Beschrei-

bung von Apulien, Terra d'Otranto und Otranto,

wo er sich einige Zeit aufhielt, spricht er unter

Andern vom Tarantismu«; da aber die Jahreszeit

den Beobachtungen über ihn nicht günstig war, so

konnte er nur vom Hörensagen von glaubwürdigen

Personen Folgendes mittheüen. Die cur Spinnen-
familie gehörende Tarantel ist von verschiedenen

Farbeu: schwarz (die gefürchleüte und grösste),

gelblicht u. scheckigt; die schönsten sind roth, mit

einem schwarzen Kopf und schwarzen Streif auf

dem Rücken. Sie haben acht Augen, eben so viel

Füsse, wovon vier dem unbewaffneten Auge un-
sichtbar sind. Ihr Stich bringt eine Krankheit her-

vor, die mit Musik u. Tanz kurirt wird. Das ge-

meine Volk glaubt, jede Tarantel bewege sich bei

einem gegebenen Accorde; die Gebissenen bedür-
fen einer gewissen Melodie, am sich zu bewegen,

und ihre Händegeberden bei diesem Tanze sind

den Bewegungen der Taranteln beim Spinnen ih-

rer Gewebe ähnlich. Der Verf. erzählt hierauf,

dass eiu gebildeter Arzt in Lecce, welcher den Ge-
|
genstand sehr studirt hat, einen schlafenden Mäher
vou einer giftig anerkannten Tarantel in den Fuss
stechen liess; die darauf entstandenen ZuflUe und
Krankheit wurden durch Tanz und Musik kurirt.

De Renzi bemerkt übriges«, dies« Krankheit

sei jetzt «eilen, zuweilen auch mit Betrug verbun-
den. Be«agte« Gift könne aber allerdings aufs Ner-
vensystem wirken und krankhafte Symptome in

ihm hervorbringen; Musik u. Bewegung seien die

von der Natur dazu angezeigten Mittel. Dann
sprach er überhaupt von der Wirkung der Musik
auf den gesunden u. kranken Zustand des menach-
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liehen Körpers, nach I richten th als Monographie,

und spricht sich mietet für das Tarantelgift aas,

Note des Dr. Joseph Ferramosca, datirt aus

Maro in der Terra d'Otranto, den 3. Juni i854
(eingerückt im Janaarheft des obenerwähnten Fi-

liatre Sebeaio von diesem Jahre).

Maria Penna v. Otranto wurde von allgemei-

nen Coovulsionen, Husten and Erbrechen befallen,

konnte nicht sprechen, athmete schwer, und fragte

man sie, was ihr eigentlich fehle, so deutete sie

mit der Hand auf ihre Kehle, als den Silz ihres

Uebels. Alle angewandte Mittel halfen nichts; end-

lich schlug ein Arzt die Musik vor, Patientin fing

dabei au tanzen an, und ihr Zustand besserte sich

auf eine überraschende Weise, jedoch blieb das

Husten u. Erbrechen. Nach secfasta'giger Besse-

rung brach die Kranke eine Tarantel sammt ih-

rem Gewebe, worauf sie schnell genass. Ihr schien

es, als habe sie dieselbe am Tage vor ihrem An-
falle mit anzeitigen Weintrauben verschluckt.

Weder Ferramosca noch Migliari ist der Mei-

nung, die von der Tarantel gebissenen Individuen

werden cum Tanze gezwungen, sondern glaubt, das

Tanzen sei Wirkung der heftigen Schmerzen (?),

die der Biss verursacht, und des Vorurtheils der

Apulier; die Musik sei daher wohl das Mittel in

jenen Gegenden, aber nicht der Krankheit, denn
anderwärts werden die von der Tarantel Gebisse-

nen nicht mit Musik kurirt. Auch haben sich

Aerzte in Calabrien in der heissesten Jahreszeit von
Taranteln stechen lassen, ohne je ein Uebel davon
getragen zu haben; Andere wurden in Calabrien

selbst ohne Musik und ohne Arznei von den Zu-
fällen des Tarantelstiches befreit.

De Renzi behauptet bei alledem, die Tarantel

sei giftig, und wird sich selbst, wie er sagt, an

Ort und Stelle begeben, um durch angestellte

Versuche das Wahre an der Sache zu ergründen.

Musikfeit des Oberlausitter Gesangvereins am
7. Oct. Nachmittags 3 Uhr in der Petri-

und Paulilirche zu Görlitz.

Damit die namhaft musikal. Krade der Ober-
lausitz ihrer Kunstmitlei in einer gemeinschaftlichen

Leistung sich selbst bewusst und froh würden, un-

ternahm der Superint. Hr. Gerdessen in Seidenberg

die Anregung, thatkräftig unterstützt von dem Ma-
gistrate und dem Cantor u. Musikdir. Hrn. Blüher

in Görlitz; eben so von den übrigen Geistlichen,

nachdem die Genehmigung der höchsten Behörden,
denen die Statuten von i834 vorgelegt wurden, ein-

gegangen war. Zu den schon bestehenden bildeten

sich neue Gesangvereine zur Tbeilnahme unter der

Leitung des Musikdir. Blüher, der die dortigen

Gymnasiasten u. einen Frauenchor hinzuthat. Ge-
bildete Dilettanten und Geistliche schlössen sich an.

> Alle Dirigenten der Specialvereine «I .nden mit ihm
lauge vorher in guter Verbindung. Wohlgespai te

Einwirkung der Instrumente sollte mit den Frauen-
stimmen den Eindruck verherrlichen, in dem die

Idee de« christlich Kirchlichen da« Herr«chende

blieb. „Im er«len Theile meinten wir (die An-
ordner) vom Sanctus an (comp. v. A. Blüher) ihre

äussere Erscheinung; ihre unwillkürliche Sammlung
und Anregung in der Welt durch die Motette von
Schnabel „Herr, unser Gott"; ihr erhabenes Band
durch den Gesalbten des Herrn in dem Doppelchor
von Fr. Schneider: „Jehovab, Dir frohlockt der Kö-
nig"; ihren Dienst und Lob vor Gott im Te Deum
von Bergt (mit Instrumenten); ihre Hoffnung und
flehende Zuversicht im irdischen Walten durch den

12t. Psalm von A. Romberg (2c hörig); und ihren

unerschütterlichen Trost der Kraft in Feindessturm

durch Lulher's „Eine feste Burg" mit Orgelvor-

spiel zn vergegenwärtigen. Im zweiten Theile hin-

gegen meiuten wir fortschreitend , die Gemeinde
der Heiligen in's Auge zu fassen und das innere

Leben der Kirche in den sprechendsten Anklän-
gen wiederzugeben. Daher begannen wir mit dem
Bewusstsein der Sünde im Kyrie von A. Blüber,

achörig, dem das zagende Flehen de« Chorals

„Straf mich nicht in Deinem Zorn" billig folgte.

Die ewige Rechenschnft im Dies irae von Seyfi icd

cchloss «ich ohne Aufhalten daran, und die zuver-

sichtliche Bitte aus dem Choral: „Mitten wir im
Leben sind", nämlich „Heiliger Herr Gott", ergab

sich daraus von selbst. Das Quartett aus dem Welt-
gericht: ,,Hri], die auf ihn vertrauen" sollte die

Antwort daraufsein, der Choral „Wachet auf"

! aber Zeit und Ewigkeit, im drängenden Bewusst-

sein des Geistes und der Nähe, sofort verkünden;

worauf nun billig das himmlische Hallelujah der

ewigen Erlösung aus Händel's Messias folgte. Un-
! serer Idee gemäss konnten wir mit dieser wohl an

| den rechten Ort gestellten Krone des Ganzen nicht

i schliessen, sondern musslen reflectirend noch die

Motette von Klein: „Himmel und Erde vergehen",

. von der Ewigkeit des göttlichen Wortes darauf fol-

gen lassen und endlich den Blühertchen Schluss-
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chor Tom Leben der Liebe und de« Lobes Christi

in der Gemeinde Gottes hier und in Ewigkeit
Amen!" — Man wird die Idee eigen, schön u.

gross finden. Hr. Director Blüher hatte Manches
zum bessern Ineinandergreifen herrlich arrangüt;

Fleiss, Liebe, Sorgfalt, Ernst und Würde zeigten

die Ausführenden) warme Theilnahmc aus allen

Ständen war so gross, dass Viele die Unterstützung

der Sache zusagten, die um so erwünschter und
nöthiger ist, da in der That von dem Fortgange

solcher Unternehmungen durch Weiterbildung und
Vereinigung zahlreich kleinerer Singvereine ein

nicht zu berechnender Gewinn für den kirchlichen

u. religiösen Thcil der Musik daraus hervorgehen

wird, von der andern Seite aber die nothwendigen

Ausgaben für solche Musikfreuden so bedeutend

sind, dass sie auch hier die Einnahme um 5o Thlr.

überstiegen, obgleich die Zahl der Zuhörer keines-

weges gering, im Gegentheil fast über Erwarten
gross war. Möge die fernere Durchführung einer

so durchgreifend würdigen Idee, die sich auf viel-

fache Weise schön und wirksam in'« Leben stel-

len lässt, für die nächste Zukunft sich in Kraft

bewähren und der Provinz in und mit der Liebe

su allem Tüchligen reichen Segen bringen.

K i r c h 0 n w e r h ..

Alleluja Patcliale. Fuge mit a Subjecten für

die Orgel, comp, von C. F. Pitsch. Prag,

bei Marco Berra. Pr. So Kr. C. M.

Eine schön gearbeitete , sehr zweckmässige

Fuge, die dem Verf. Ehre macht und den Orga-
nisten, so wie allen Freunden der Orgel bestens

su empfehlen ist.

Ptalm für d. ^stimmigen Männerchor mit Begl.
der Orgel oder d. Pianof. comp, von C. F. J.

Girtchner. lates Werk. Partitur. Berlin, bei

H. Wagenführ. Pr. i Thlr. a* Sgr.

Das erste Maestoso „Gross ist der Herr" schrei-

tet im gewohnten einfachen Chorstyl einher, dem
vorherrschenden Geschmack t gemäss das Pikante in

eingemischten frappanten Accordstellungen u. Ac-
cordfolgen leistend, die nicht überall an ihrer Stelle

stehen, hauptsächlich gleich anfangs, wo es heust:

Lobsinget seinem

Das Quartetlsolo „Barmherzig und gnädig" in der-
selben Weise, von einem ganz kurzen Chor aus
Asdur in den Schluss von B geführt, worauf ein
Cantabilef?) für den aten Bass folgt: „Der Mensch
lebt eine kleine Zeit", sehr stark modulirend. Der
Schlusschor „Der Herr ist König ewiglich", wo
wieder zu .viele Modulationen die Ausführung ohne
Noth erschweren und dazu den Eindruck zweideu-
tig raachen. Es schliesst mit einer Fuge. Chor-
stimmen sind in beliebiger Anzahl, das Stück su
a{ Sgr., zn haben.

Orgel Arcluv. Herausgegeben von C. F, Beeler
u. A. Ritter. DriUes Heft. Leipzig, bei Robert
Friese. Pr. 16 Gr.

Die ersten Hefte dieses empfehlenswerthen Ar-
chivs sind im vorigen Jahrg. bekannt gemacht wor-
den. Die Einrichtung hat sich nicht verändert.
Man erhält neue Orgelcompositionen von den Her-
ausgebern und auserlesene älterer Meister. Von
Hrn. Organ. B. liefert dieses Heft ein Adagio in
ganz einfacher, choralarliger Weise; No. 6 ein
Trio für a Manuale u. Pedal, eben so einfach C-
gurirt, eine Figur durchführend; No. 8 ein Fugato
aus einrr Missa von Gottfr. Heinr. Stölzel, für die
Orgel von ihm eingerichtet Von A. R. ist ein
kurzes Vorspiel su: „Herr Gott, nun schleuss den
Himmel auf" geliefert worden, nebst angehange-
nem 5stimm. Choral mit Zwischenspielen; No. 9
ein mit eingeführtem Choral : „Straf mich nicht in

Deinem Zorn" längeres Vorspiel. Alles nicht schwer.
Aus allen Meistern: a Vorspiele von Seb. Bach;
eine Fughella von G. Ph. Telenunn ; ein Vorspiel
von J. Goltfr. Wallher ; eiue Toccata von Joh.
Spelh,- ein Ricercare von Giov. Frescobaldi und
eine Fnge von J. L. Krebs.

Hymne: „Herr, ich weite die Stunde nicht»,
Chor für a Tenor- u. a Baeutimmen comp,
für das Getangfeat in Dan zig, gehalten am
2 5. 14» a6. Septbr. i854 — von Eduard So-
boteweli, Musikdir. am Sladttheater su Königs-
berg. Danzig, bei J. Seyffert.
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Au dieser lind SOS einigen handschriftlichen

Compodtionen lernten wir den Mann ab einen of-

fenbar genialen Toneetser kennen, dessen Eigen-

tümliches nur noch nicht überall zum Gehorsam

unter die Herrschaft seines eigenen Geistes gebracht

wurde, wie das gewöhnlich, auch anfangs kaum

«anders möglich i«L Theils überwältigen die man-

cherlei Gedankenmassen die Klarheit, theils ist dem
Besehener o. Hörer das Seltsame, wunderlich Grup-

pirte der Erscheinung su fremd, als dass es gleich,

wie etwa« Gewöhnliches, vollen Anklang finden

sollte, theils ist auch wohl in solchen Gemüthern

die Lust zum Auffallenden und Fremdartigen an

nnd für aich zu gross, als dass die Abrundung

der inwbhnenden Kraft nicht spater als bei Andern

erfolgen sollte. So ist es ziemlich auch 'in diesem

Chorgesange, der, gut eingeübt und ausgeführt, des

stark Eindringlichen genug haben wird , aber auch

des Abgerissenen, des su wenig Fliessenden. So

hat auch die Stimmenführung mancherlei Eigenhei-

ten, die mit allem Fieiss gerade so und nicht an-

ders nach dem Willen des Componislen stehen sol-

len. Dennoch hat der Gesang einen fest ausgespro-

chenen Charakter, der auch dem anders Gewünsch-

ten einen gewissen Reiz verleibt für solche Sänger,

die nicht Alles nach einmal gewohnter Ordnung
erlangen. Einem Theile wird daher eine solche

Comp os. gar sehr, einem andern dagegen gar we-
' nig zusagen. Man rauss den Gesang selbst ver-

suchen. Auf den Mann aber wäre nach unserer

Ueberseugung su achten. Gewiss meint er es mit

der Kunst gut. Möge er sich nicht irren lassen,

am wenigsten sich selbst in sich irren und den ei-

gensten Weg seines Wesens nicht zu geflissentlich

suchen, was unter aolchen Umstanden zu dem
Gefährlichsten gebort.

Muiikali.che Schriften.

Da» Moduliren, oder leicht fattliihe Anweitung,

durch einen einmigen Accord »clutell und na-

türlich in die nahen tu entfernLetten Tonarten

auszuweichen. Für Pianof- und Orgelspieler

entworfen und mit Notenbeispielen erläutert

JVilh. Schneider. Leipzig, bei Rob. Friese.

834. 5i S. in 8.

Um in entfernte Tonarten su gelangen, wird

auf die enharmonisebe Verwechselung und auf den

beliebten verminderten Septimenaccord aufmerksam

gemacht. Diesen letztgenannten Accord völlig hand-
haben su lernen, ist der Zweck dieser Blätter. Wer
das noch braucht, wird Befriedigung finden. 8. 1 1

hätte in No. 7 u. 8 der Grnndton verdoppelt wer-
den sollen u. s. w. Besser ist, man studirt eine

gute Harmonielehre.

Da» Monochord oder der Eineaiter. Von Pendlo,

Prof. am Leopold-Gymnasium zu Breslau. Ein-

ladungsschrift zur öffentlichen Prüfung am i4.

u. i5 Aug. Breslau, i834. 5i S. u. 5 Ta-
feln in 4.

Wer sich mit Tonmessung beschäftigt n. sonst

an diesem wichtigen Gegenstande Anlheil nimmt,

wird hier anziehende Darstellungen finden. Heinr.

Scheibler's physikal. u. musikal. Tonmesser (1 854)
hatte der Verf. noch nicht durch Experimente er-

probt, 'die sur richtigen Beurtheilung durchaua not-
wendig sind. Auszüge dieser nützlichen Schrift wür-
den nicht viel helfen. Eine kleine Anzahl Exem-
plare sind über das Bedürfniss gedruckt worden

und bei dem Verf. für 10 gGr. oder ia£ Sgr*

zu haben.

Methoditcher Leitfaden für den Getangunterricht
in Volk»»chuUn. Bearbeitet von Ludw. Erk.

l.Th. Crefeld, bei J. H. Funcke. i54 S. in 8.

Pr. iB gGr.

Der Volksschullehrer soll hierdurch nicht nur
mit dem Gegenstände selbst, sondern auch mit der

methodischen, unterrichllichen Darstellung dessel-

beu rollständig bekannt gemacht werden, so dass

er an Methodik u. Sachkenntnis* zugleich gewinne.

Es - muss daher das blos sur Belehrung des Leh-
rers Bestimmte von dem für die Schule Gehörigen
wohl unterschieden werden, was durch kleinere

Schrift sich su erkennen gibt. Der Verf. erkennt

übrigens, dass jeder Leilfadeii eine Form, ein Kleid

sei, weiches unmöglich für alle Schulen ohne Ab-
änderung , ohne Wegnahme h. Zuthat passen kauu.

Auf alle Umstände kann eine gedruckte Anweisung
nicht aufmerksam machen; dafür soll der Schul-

lehrer Verstand haben. Einzelnes ist den Schrif-

teu Ton Nageli, Natorp etc. entnommen. Das Theo-
retische u. Praktische ist zwar getrennt, aber nicht

so streng, wie im völlig Wissenschaftlichen, um-

so weit es dem Elementarunterricht zuträglich ist.

Was und wie der Verf. will, davon schreibt die
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gute Vorrede auf 16 Seiten. Man lese sie. Der
Unterricht selbst wird auch hier an Melodik, Rhyth-

mik u. Dynamik, in Fragen und wahrscheinlichen

Antworten, geknüpft. Rhythmisches u. Melodi-

sches wird natürlich 111.4 much fach verbunden, so

auch das Dynamische. Neues kann in einer sol-

chen Schrift der Hauptsache nach nicht vorkom-

men» ea ist genug, wenn sie gute Dienste leistet,

was sie thut. Mit zweistimmigem Gesänge wird

geschlossen. Der erste Anhang handelt von den

verschiedenen Schlüsseln für den Lehrer; d*r ute

gibt von S. »21— i5a Erklärung der in der Mu-
sik vorkommenden italienischen Kunstwörter, als

Zugabe für den Lehrer, wo Gotlfr. Weber u. An-
dere benutzt wurden. Den Schiusa macht ein In-

haltsverzeichnis*. Gut gebraucht, wird daa Buch

nützen.

Vollständig« Getang-Schule. Ein Beitrag zur Be-

förderung und Verbesserung des Gesäuge* in

Stadt- u. Landschulen. Nach einer genauen

Stufenfolge methodisch bearbeitet sowohl für

Volksschulen, als auch für d. Privatunterricht.

Herausgegeben von Chr. G. Morgner. Leipzig,

in Commission bei R. Friese. i855. ,37 S.

iu 8. u. 86 S. (Gesänge.)

Methodisch -praktische Stufenfolge ist Haupt-

augenmerk des Verf. Nach Zillern lehrt er nicht}

er findet sie zu mangelhaft. Er beginnt mit der

allgemeinen Musiklehre kurz und gut. Der Manie-

ren wird nur im Anhange erwähnt. Die Eigen-

schaften eines guten Toues sind Reinheit, Gleich-

heit, Fülle und Festigkeil; dazu deutliche u. rich-

tige Aussprache. Im dritten Abschnitte beginnt die

Gesanglehre mit den Intervallen, wobei sogleich

leichte Taktübungen vorgenommen werden. Cho-
ralmelodieen sollen stets eingemischt werden. Bei

Quarten nehme man anfangs die {Terzen zu Hülfe

etc. Etwas Neues gibt die Unterweisung nicht, ist

aber brauchbar. Die vermischten Gesäuge sind es

gleichfalls.

Nachrichten.

IVien. Musikalische Chronik de» dritten Quartal».

Endlich lächelte auch der österreichischen Kai-

serstadt die Glückssonne, John Field, den Sänger

unter den Pianisten, in ihren Mauern verehren

und bewundern zu können. Er liess «ich 4mal

im Hofoperntheater hören und trug einzelne Sätze

aus seinem 3ten, 5ten, 6ten n. 7 ten Concerte, nebst

verschiedenen Rondo'* u. Notturoo's vor; — die

Werke selbst sind der Kunstwelt bekannt; wer sie

aber nicht von ihm ausführen gehört, dem sind

sie auch wahrlich nie in ihrem ganzen Umfange
klar versländlich geworden; denn neu verjüngt,

wuuderbar verwandelt gehen sie aus seineu Schö-
pferhänden hervor; es sind nicht mehr die Noten,

wie sie auf dem Papiere stehen,— es ist der Geist,

der aus ihnen uns entgegen weht, der früher, gleich-

sam gebannt, erst durch sein Zauberwort entfesselt

und in die schimmernde Farbenpracht , eines blü-

thenreichen Blumcnlebens gerufen wurde. John Field

kann mit keinem seiner Zeit -Kunstgenossen ver-

glichen werden ; er steht allein , isolirt , selbstslän-

dig, in abgeschlossener Originalität. Der Stempel

seines Meisterspiels ist die denkbar möglichste De-
lic'ttesse, Gra/ie, Anmuth, Eleganz, Ruhe, Beson-

nenheit, Präcision, Milde und Reinheit; selbst in

Bravourpassagen-, die Andern Schweißtropfen er-

pressen, gewahrt man nicht die geringste Anstren-

gung; ohne körperliche Verrenkung, ohne sichtli-

che Abmühung entrollen die Töne, symmetrisch
wie an eine Perlenschnur gereiht, und bringen mit

diesem, durch keine Worte zu bezeichnenden An-
schlag eine dem widerspenstigen Instrumente als

Herrscher abgetrotzte, nie geahnte Wirkung her-

vor. — Obwohl die Wiener durch ihre brillan-

ten Klaviervirtuosen gleichsam verwöhnt sind, *o
wurden sie dennoch durch solch bezaubernden Vor-
trag zur höchsten Bewunderung hingerissen Mehr
noch aber als laut ausbrechende Ezclamationen u.

wiederholtes Hervorrufen galt jenes stille, dem Her-
zen entströmende Entzücken, das stumm zwar, und
dennoch so viclbertdt in jedem wonnetrunkenen
Antlitz sich abspiegeile. Es war der schönste Sie-

gestiiuraph der ewigen Wahrheit, wie sie Hand
l iu Hand mit Natur und Kunst gepaart, dahin-
wandelt und als anspruchsloser Eroberer jedes em-
pfängliche Gern ulh sich zinsbar macht. — Den
schneidendsten Contrast bildete bald nachher ein

fremder Pianist, Eduard WoltT aus Warschau, wel-
chem man zwar keinesweges technische Fertigkeit,

desto mehr aber seelenvollen Ausdruck absprechen
kann. An demselben Abende führte uns auch Hr.
Prof. Merk in Hrn. Knecht einen seiner würdigen
Schüler vor, der jetzt schon Meister auf dem Vio-
loucell genannt zu werden verdient und nunmehr,
auf Anregung seines Lehrers, bereits eine Knnst-
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reite nach St. Petersburg angetreten hat. Dem Ver-

nehmen nach war er früher Zögling des Pariser

Consei vatorium« und benutzte die Zeit seines hie-

sigen einjährigen Aufenthalts blos dazu, um -die

Weihe einer höhern. Ausbildung zu empfangen.
(ForUeUuag folgt.)

Halle. Am so. bis a5.0ct. veranstaltete der

Universitäts-Musikdirector Dr. Naue das dritte Hal-

lesche Musikfest. Die Direction der musikalischen

Aufführungen war Hrn. Kapelim. Dr. Fr. Schnei-"

der übertragen. Sologesangpartiren hatten über-

nommen: Friul. Vial, Königl. Sardin. Hofsänge-

rin aus Turin, Fräul. La'gel aus Gera, Frl. Rose

aus Quedlinburg, Mad. Helmholz aus Halle, Hr.

Nauenburg aus Halle, Hr. Kammersanger Dicdike

und Krüger ans Dessau. Als Instruraentalvirtuo-

sen traten auf: der- Clarineltist Hr. Tretbar aus

Brannschweig, die Violinspieler Urbaneck, Tomas-

aini von Berlin, Hr. Concerttneister Lindner, die

Herren Apel, Bartels von Dessau, die Violoncell-

Spieler Drechsler und Lindner, der Hornist Fuchs

aus Dessau und der Posaunist Hr. Queisser aus

Leipzig. Das Orchester, aus der Dessauer Hof-

kapelle, mehren Musikern aus Berlin, Braunschweig,

Leipzig, Quedlinburg, Merseburg etc., den hiesigen

Dilettanten n. dem Halleachen Orchester bestehend,

zahlte mit dem Sängerchore beinahe 4oo Perso-

nen. Von grossem Orchestercompositionen kamen

zur Aufführung : Symphonie von Beethoven (No. 4),

eine grosse Festouverture von Lindpaintner (für

das Fest besonders componirt) von Schneider und

Mendelssohn. Am «weiten Tage des Festes wurde

Schneider's Oratorium: „Absalon" vom Gesammt-

personale zu Gehör gebracht.

Italien. Friihlingtopcrn u. t. w.
(Fortialiung.)

Ancona (Teatro deile Muse). HaupUänger:

die Damen Unger, Duprez; der Tenor Duprea. u.

die Bassisten Cosselli n. Porto. Die Parisina, wel-

che die Slagione eröffnete, fand eiue glänzende Auf-

nahme i
Donizetü hatte bekanntlich diese Oper bei

ihrem ersten Erscheinen zu Florenz gerade* für

diese Künstler componirt, daher ward auch Mer-

cadante'a nachher gegebenen Normanni di Parigi

eine minder glänzende Aufnahme zu Theil. Die

Ines di Castro, welche Hr. Persiani vorigen Win-

ter in Neapel für die Malihran componirt , eleclri-

sirte auPs Nene die Zuhörer und machte abermals

Furore. Ein itat. Blatt, welches wie alle seine

Co lieg cd von Musik nichts versteht und dem Hrn.
Persiani den Titel celebre gibt, sagt etwas unver-

schämt: diese seine Musik sei ein Meisterstück,

kann den klassischen Meisterstücken der allem U.

neuern Zeit an der Seile stehen und wird niebt

leicht von den Nachkommen übertroffen werden

(Misericordia!). Die Unger, welche die für die

Malibran geschriebene Rolle der Ines so gut vor-

zutragen wusste, wird ein neuer Stern genannt, der

mit einem nicht geringem Lichte auf dem Theater-

horizonte glänzt u. der ersten Ines (der Malibran)

im Gesang u. in der Action ganz gleicht(?!) u.s.w.

Noch vor wenigen Monalen delirirte dieselbe Zeit-

schrift mit der einzig göttlichen unübertrefflichen

Malibran; nun hat sie auf einmal eine ihres .Glei-

chen! — In Hm. Cosselli's freier Einnahme zeigte

sich die Unger auch als wackere Buffosä'ngeriu im

Barbiere di Siviglia.

Das bereits in diesen Blättern angezeigte hier

su eröffnende Bureau des Buffo Torelli für neue

Opernbücber befindet sich seit diesem Frühling im

Pallast Constantini im ersten Stocke. Jeder, der

einen Text zu einer Oper zu haben wünscht, wende

sich an dieses Bureau; bis zur Aufführung wird jede

vom Compon. gewünschte Veränderung oder Ver-

besserung im Texte garanlirt und bis zur Grenze

postfrei versendet.

Osimo. Nachträglich zum vorigen Berichte

verdient noch erwähnt zu werden, dass bei Gele-

genheit der Benefiz-Vorstellung der Mengozzi nicht

weniger als i5 Gedichte auf sie gemacht wurden;

ihr Bildniss erschien im Steindrucke, ihre Einnahme

war ergiebig und sie wurde bereits für den näch-

sten Karneval x856 engagitt.

Bologna (Tealro della Comune). Die Chiara

di Rosenberg, worin die Triulzi, der Tenor Citla-

dini, der Buffo Spada und die Bassisten Marini

(Giuseppe) n. Placci sangen, passirte mit gutem

Erfolge die Breiter, ungeachlcl man die Hauptper-

sonage, nämlich den Buffo, kaum hörte; er leidet,

wenigstens auf der Bühne, an Slimmlosigkeil. Der

Furioso machte nach der Chiara nicht die beste

Wirkung, wohl aber der Elisir d'amore, worin

sich die Triulzi als Adina besondere Ehre erwarb.

Pisa. Während unsere Hauptstadt Florenz

diesen Frühling ohne Oper war, entzückten uns

«wei Sterne erster Grösse am rausikal. Horizonte:
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die Tacchinardi n. Donzelli. Nachdem die erate

Oper Ugo di Parigi, von Donizettt, «ehr wenig

aoaog, so gab man bald Otello, worin besagte

Sterne im hellsten Lichte glänzten:

Livorno (Teatro del Giardinetto). Dieweü

unsere zwei grossen Theater pausiren u. obne ein

Spektakel in Italien es kläglich mit dem Zeitver-

treib aussieht, so erbarmte sich unser Theatercben

mit der Norma , worin eine Carolina Soret mit ei-

ner schönen Stimme sogar Manches übertrieb, eiue

Corry-Rossi mit schwacher .Stimme die Adalßisa

nicht ganz vortrefflich gab, ein Tenor ßasparini

weder durch Stimme, Methode, noch schöne Ge-
stalt sich auszeichnete, ein Bassist Brutti hoffen

liess und die Aufführung der Zuhörer Erwartung

übertraf. Noch besser ging's nachher dem Furioso,

worin der Buffo gewordene Bassist Terenzi den

Mohren — für dies Thealer trefflich spielte.

Florenz. Der hiesige angehende Maestro Luigi

Gordigiuni, Sohn de« Tenors dieses Namens, gab

nni 7. April in einem Privathause eiue mus. Aka-
demie, worin eine von ihm componirte Cantate mit

hübschen Melodieen Beifall fand, und unter Andern

auch Mad. Vivier de» Landes, Tochter der Cala-

lani , sich im Singen produciite und der berühm-
ten Mutter nachzueifern trachtete.

Mexico vom 29. Januar i835 meldet, dass

daselbst am 16. der Pirala eine sehr gute Aufnahme
gefunden. Die Pellegrini, der Tenor Mussati und

der berühmte Bassist Galli (Filippo) wurden mehr-

mals auf die Scenc gerufen. Hr. Gioacchino Mus-

sati, ein Florentiner (man sngl ehemals Hebräer),

zeichnete sich als Gualtiero gar sehr aus. Dem-
nach muss er grosse Fortschritte gemacht haben,

denn in Italien war er noch unlängst kaum ein

Sänger zweiten Ranges. In den ersten fünf Vor-
stellungen des Pirala aollen gegen 45oo spanische

Thaler in die Theaterkasse eingegangen sein.

Moden u. Die grandiosen Spektakel, die im
Frühling zur Zeit der Messe in unserer Nachbar-

stadt Reggio gegeben werden, vermochten dies Jahr

unsere Oper in derselben Stagione nicht im Min-
desten zu verdunkeln. Der berühmte Tenor Da-
vid, neu für diese Scene, die Contraltistin Crcron

i

liebst ihrem Bruder Alessandro dem Bassisten, die

Prima Donna Cosalti waren unsere Hauptsänger,

die gleich in der ersten Oper, in Pacini'* Aiabi

nelle Gallie «ehr viele Häude in Bewegung setzten.

David, meist Antipode des sogenannten Canto spia-

nato oder gehaltenen Gesänge«, bezauberte die

Mehrzahl nnd entzückte Wenig die Verständigen.

Die etwa« mehr iL» angehende Sängerin Cosatti

wurde vor lauter Aufmunterung mehremal hervor-

gerufen ; ihre Stimme i«t bester als ihre Gesangs-

methode n. Action. Die Cecconi ist den Lesern

dieser Bl. bekannt. Der hierauf gegebene Otello

erregte Enthusiasmus, versteht sich im dritten Ade.
Die Cecconi (Rodrigo) legte zwei fremde Stücke

ein und lies« «ich dafür auf die Scene rufen; ihr

Bruder halte in beiden Opern wenig zu ihon.

f.!«t).

Mancherlei.
Der fürstliche Kapellmeister in Hechingen,

Hr. Täglichsbeck , hat am 5. Octbr. eine Kunat-

rrise nach Pari« angetreten in Gesellschaft des ab«--

gezeichneten Hornisten u. R. Schwedischen Musik-
direclor« F. Lewy, für welchen er kurz vorher

ein Hornconccrt zu schreiben veranlasst wurde.

Sein Urlaub geht auf 5 Monate.

Am 37. Aug. wurde zu Rottweil in Schwa-
ben das erste grosse Musikfest gefeiert. Die Idee

und Einrichtung desselben verdankt man dem dor-

tigen, sehr thätigen Mnaterlehrer (so lautet «ein

Titel) Hrn. Storr. Es hatten «ich «wischen 4oo
u. 5oo Singer u. Sängerinnen dazu eingefunden.

Die Instrumentalmusik wurde grösstenlheils von den

beiden Kapellen des Fürsten von Fürstenberg und

de« Fürsten von* Hohenzollern- Hechingen besorgt

unter Leitung des Kapellmeister« Kalliwoda. Da
man beim ersten Versuche kein grosse« ganze« Werk
hatte wählen wollen, wurden mehre Chöre aus ver-

schiedenen Meislercomposilionen u. Ouvertüren auf-

geführt. Trotz der sehr ungünstigen Witterung fand

doch das Unternehmen so lebhaften Antheil, dass

man überein gekommen ist, alljährlich ein aolche«

Fest nach den Mustern der oft beschriebenen Mu-
sik feste im nördlichen Teutschland zu halten, unter

dem Namen „Musikverein des Schwarzwalde«**. Es
sind bereits Statuten entworfen worden , an deren

Ausbildung noch gearbeitet wird. Das Wichtige

dieser Einrichtungen werden wir unsern Lesern

aus der rrsten Quelle millheileo.

1 i 1 . ( \u I Joseph Alhre cht, geb. 1807 zu Frau-

stadt im Herzoglhnme Posen, in der Musik von
dem dort lebenden «ehr geschickten, jetzt fast in

«ich gestörten Hrn. Wallher, einem unglücklichen

Genie, unterrichtet, seit 1837 Violinspielrr im
Thealeiorcbraler su'Bixslau, wo auch «eine beiden
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thatig sind, zuletzt auf a Jahre

director daselbst, ist am Ende vorigen Monat« ne-

ben Ries al* zweiter Muaikdirector in Düaaeldorf

angestellt worden und dahin abgegangen. Sein di it-

ter u. Jüngster Bruder, gleichfalls, wie die beiden

übrigen, ein sehr hoffnungsvoller u. geschickler Vio-

linspieler, ist vor Kurzem in seinem 1 8. J gestorben.

In den Land- u. Seereisen von diesem Jahre

wird uns von Irkutsk, der Hauptstadt des östlichen

Sibiriens, in einer anziehenden Schilderung der Sit-

ten u. Lebensweise der Bewohner unter Anderm
erzählt l Im grossen Klubsaale, wo sich gewöhnlich

von 6 Uhr bis um Mitlernacht, besonders in der

Fastenzeit, eine grosse Menge Menschen einfindet

und sich mit Billard- u. Kartenspiel und mit Le-

sen der Journale u. Zeitungen beschäftigt, wurde

i83a während der Fasten zum ersteu Male seit

der Gründung von Irkutsk von Liebhabern ein

grosses Vocal- u. Instrumenlalconcert ausgeführt,

was mit dem geistlichen Licde anfing: „Herr Gott,

Dich loben wir", in Musik gesetzt von Sarti und

Alabjew, von Kosaken gesungen. Dann wurden
Musikstücke von Baillot, Rhode, Maurer, Mozart

u. Romberg gespielt. Der Geschmack , womit die

Kunstdileltantcu alle diese Musikstücke ausführten,

erregte allgemeines Vergnügen. Der Ertrag der

Billets, deren jedes 5 Rubel kostete, wurde zum
Besten der Wittwen u. Armen verwendet. — In

der Zeit von Weihnachten bis zum Dreikönigsfeste

werden im Saale Birshewaja öffentliche Masken-

bälle gegeben. Dem bunteaten Gemisch der ver-

schiedenartigsten Völkerstämme o. Stände fehlt es

am Leben ; man wandelt schweigend paarweis, tanzt

dann Polonaise, Ecossaise, Quadrille, einfache und

französische, Walzer , Galoppade, Masurka, Colil-

lon; und bei allen diesen Tänzen bemerkt man
keine wahre Fröhlichkeit, keine Ungezwungenheit

Ha Gesprächigkeit; eine gewisse Kälte u. Aengtt-

lichkeit ist der Fehler, an dem diese öffentlichen

Zusammenkünfte leiden, wofür man nur einen Ru-

bel Kupfer bezahlt. — Bei Volkalualbarkeiten er-

tönen oft fröhliche Lieder.

Todesfall.
Am 4ten d. Morgens zwischen 4 n. 5 Uhr

verschied unser vielverdienter, allgemein hochge-

schätzter Concertmeister, Hr. Heinr. Aug. Matthai,

im 55sten Lebensjahre. Am 6sten Nachmittag«

haben wir seine sterbliche Hülle unter Begleitung

aller Musiker des Orchesters, der Musikchöre der
Stadt und zweier Mililairmnsikchöre zur [Erde be-

stattet. Von seinen trefflichen Leistungen als So-

lospieler. Vorgeiger und Componist ist in dieseu

Blättern oft ausführlich gesprochen worden. Lie-

ber seine Lebensnotizen vergleiche man den vori-

gen Jahrgang S. 855 u. 856. Der Inhalt seines

Testamentes (er starb unverheirathet) ist noch nicht

bekannt. Das Nöthige daraus wird mitgetheilt

den. Friede seiner Asche.

Kurze Anzeige.

Neue Sammlung ein-, zwei-, drei- u. vieretim-

miger Lieder von verschiedenen Componieten.

Herausgegeben von Ludwig Erh. Ein Supple-
mentheft zu dessen herausgegebenen i-, 3-, 5-

u. 4stimmigen Schulliederu. Essen, bei G. D.
Bädeker. i854. Pr. 8 gGr.

Von diesem um den Schulgesang verdienten

Manne haben wir öfter empfehlend gesprochen.

Auch diese gemischte Sammlung, die auch mehr«
hübsche Lieder seiner eigenen Composilion enthält,

ist zu empfehlen.

Anzeige
TOU

Verlags - Eigeitthum.
In meinem Verlage erscheint mit Eigenthums-

recht für alle Länder (ausgenommen Frankreich
und England):

Henri Herz.
Opus 85. Huit ßagatelles pour le Piano, en forme

de Rondeuux et Variation« «ur des airs natio-

nal et des theme« favori«.

Die«ea Werk wird in Pari« und London in

einem Album und unter obigem Titel auch ab-

gesondert erscheinen.

Leipzig, d. 6. Novbr. j 835.

C. Ft Peter».

Leipeig, bei Breitkopf und Härtel. Redigirt von G. fV. Fink tttvortlichkeit.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 18teB November. N2. 46. 1835.

Der Mueilverein tu Erfurt,

der alten Hauptstadt Thüringens, des stets Musik-
fröhlichen, wurde im Juli 1826 von einigen Freun-
den der Tonkunst gegründet und hat sich durch
gute Einrichtung, strebsam redlichen Sinn u. wech-
selseiliges Vertrauen nicht nur bis jetzt erhalten,

sondern sich sichtlich gehoben. Der Verein be-
steht aus Dilettanten, zu denen als ausserordentli-

che Mitglieder auch Musiker aufgenommen werden.
Die Vorsteherschaft zahlt mit Einschluss des Mu-
sikdirektors, des Hrn. Organisten u. Lehrers Ket-

1, eines im Allgemeinen und um den Verein

hochverdienten Mannes, 7 Männer, von

jeder einen Gehilfen erhält Werkthälige

Mitglieder sind 84 Sänger und Sängerinnen und
53 Inslrumentisten. Das Ziel desselben ist ein

durchaus würdiges, nicht vom Modegeschmack der

Zeit abhängiges und deshalb veränderliches; sein

rastloses Streben ist hauptsächlich auf möglichst

gute Darstellung ernster Compositionen gerichtet,

wodurch das Tragen der Stimme, Sicherheit des

Treffens und Colorit des Vortrages am schönsten

erreicht wird , dem Hörer aber auch zugleich das

Edelste der Tonkunst in's Herz gesungen und ge-

spielt werden kann. Sehr lobenswerlh ist die Fe-
stigkeit des Vereines, der diesem hohen Ziele treu

blieb, obschon einige Hörer der Meinung waren,

dass Concert- u. Operu-Musik dem Publikum mehr
zusagen würde. Erfurt besitzt zwei ausgezeichnete

Militarmusikchöre und für einen T Ii eil des Jahres

ein Theater. Der Verein tagt daher in seiner ge-

druckten Rechenschaft des vorigen Jahres höchst

treffend und umsichtig: Erfreut sich das Publikum

bei den Darstellungen der Militärmusik des gerun-

deten Vortrags seiner Lieblingsmelodieen , so wird

ihm dagegen bei den Darstellungen der Bühne die

Musik mit den Reizen der lebendigen Handlung,

des Kostüms und der Scenerie

und Besseres in dieser Gattung zu leisten, ist

sikvereinen nicht möglich j selbst wenn ausgezeich-

nete Talente mit denselben Musikslücken hervor-
treten, wird immer dio Handlung und Mimik des

Theaters verrnisst werden. Dagegen sind die Em-
pfindungen der heiligen Musik keinem wahren Men-
schen entbehrlich; dem Kunsljünger aber stellt

sie ein hohes Ziel auf, gewährt unermesslichen Bil-

dungsstoff und führt ihn in das Heiligthum der

Kunst. — Und nichts Geringes ist es , was diese

Privat-Unternehmung durchgesetzt hat. Sie hat

1) ein vollständiges Orchester, 2) einen Gesang-
verein und je nach Umständen 3) ein Streichquar-

telt, 4) eine Liedertafel und 5) eine Gesangschule.

Diese 5 letzten werden vom Hauptvereine bedeu-

tend unterstützt, wenn sie auch nicht als unumgäng-
lich nolhwendig zum Bestehen des Hanptvereinea

angesehen werden. Alljährlich werden 8 bis 13
Concerte gegeben, welche, zum Unterschiede von
den öffentlichen, Familicnconcerte heissen. Auch an

Kirchenmusik nimmt der Verein zuweilen Theil.—
Bis zum ISovbr. x854 hat der Verein 77 öffent-

liche Concerte gegeben und ist 10 Male bei Kir-

chenfesten wirksam gewesen. Unter den grössern

We.ken, die zur Aufführung gelangten^ sind her-

vorzuheben : v. Jos. Haydn ; Die Schöpfung ( 2 mal)

;

Die sieben Worte; 3 Messen aus D muH, B und
Cdur; — r. Frdr. Schneider: Das Weltgericht

(smal); Das verlorene Paradies (smal); Christa*

der Meister (3mal); Pharao; Gideon; — v. L.

Spohr: Die letzten Dinge (5 mal); Das Vater Un-
ser; — v. Reueiger: ein 8stimmiger Psalm; —
v. A. Bömberg: Die Glocke (5mal); Was bleibt

und schwindet; Die Harmonie der Sphären; —
v. }läser: Salve regina; —- v. Himmel: Das Va-
ter Unser; — v. C. Eberwein: Der Jüngling von

Nain. — An Symphonieen gelangten cur Auffuh-

rung: v. Mozart: Gmoll u. Cdur; — v. Haydn:

Ddurf; — t, Beethoven: C, D, B u. Adur,

46
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Cmoll; — v.Spohr: Es dur, D u. Cmoll; —
v. Kalliwoda : Fraoll, Es dur, Dm oll; — v.Ries:

Fdur; — v. C. M. v. Weber: C dur. — In den

ersten 8 Jahren des Besiehens und Wachsens sind

zur Anschaffung von Musikalien über 1000 Thlr.

ausgegeben worden. Und dies Alles leistet der eh-

renwerlhe Verein bei guter Verwaltung mit nicht

grossen pecuniären Mitteln. Jedes werkthätige Mit-

glied nhlt ein massiges, nach Umstanden auch nach-

gelassenes Antriltsgeld und monatlich 8 Sgr., wel-

che vierteljahrlich praenumerando erhoben werden.

Bei Begründung des Vereines waren 206 Beitrag

leistende Mitglieder, jetzt 3g4. — Sollte nicht

manche Stadt diesem glücklichen Vereine nachei-

fern? Wir werden unsere Aufmerksamkeit auf

ihn gerichtet halten und von Zeit zu Zeit Nach-
richt über ihn geben. Am 18. Octbr. dieses Jah-

res wurde in dem Erfurter Dome nach vicljähri-

ger, durch Bauten herbeigeführter Unterbrechung
wieder Gottesdienst gehailen. Dazu hatte der al-

les Gute rühmlich fördernde Verein sich anheischig

gemacht, zur Einweihungsfeierlichkeit die grosse

Gherubiui'sche Messe in Dmoll zur Aufführung
cu bringen. Möge er stehen, wachsen und ge-

deihen! Er verdient es.

Joseph Aloye Ladurner,
Je mehr sich ein kunstliebender und kuan-

fordernder Mann dnreh echte Bescheidenheit aus-

zeichnet; je eifriger er sein Leben dem' Vortheile

iTgend einer Sache und aus Liebe zu ihr nicht

«och zugleich seiner Person hingibt, desto mehr
pflegt ihn die Oeffentlichkeit, sonderbar genug, zu

•vernachlässigen. Um so mehr ist es uns Pflicht

-und Vergnügen, die Namen derjenigen zu nennen,

die sich Dank verdient haben. Unter diese ruhm-
würdigen Männer gehört Hr. Jos. Aloy* Ladurner,
Weltpriester u. Consistorial-Rath in Brixen. Bis

ins J. 1798 absolvirte er in München, wo er sich

7 Jahre aufhielt, die rhetorischen, philosophischen
und theologischen Studien, im letzten Jahre 1798
bei dum K. Bair. Hofklaviermeister Hrn. Jos. Gratz
den Contrapunkt. Seit dieser Zeit blieb der hoch-
würdige Mann bei gewissenhafter Pflege seines geist-

lichen Am (es der Tonkunst so treu, dasa noch jetzt

snebt allein theoretische Forschungen in seinen Frei-
stunden mit Kennereifer als Lieblingsunterhaltungen

getrieben werden, sondern auch vielfache Compo-
aiüoaen für Ghorgesang u. für das Pianofotte, des-

sen Spiel gleichfalls zq seinen Lieblingsbeschäfti-

gungen gehört. Anhallend und lauge ist er für

Beförderung der Tonkunst in Tyrol auf die man-
nichfachste Weise thätig gewesen ; selbst der hoch«
achtbare, der Provinz äusserst nützliche Musikver-
cin zu Insbruck (s. diese Blätter i854, S. 621) hat

ihm namhafte Hilfen zu verdanken. Und dennoch
war es bei der Beschreibung dieser Anstalt der

Tonkunst für Tyrol das erste Mal, dass der Name
dieses verdienten Mannes ausserhalb seiner vater-

ländischen Berge den Musikfreunden von uns ge-

nannt wurde. Kein Lexicon der Tonkünstler hat

ihn bisher unter der Zahl der edeln Kunstförderer
genannt. Und doch ist er auch sehr thätiger Com-
ponist, der Psalmen, Litaneien, Te Deum, Stabat

mater, Fugen etc. setzte und am 6. Decbr. 1829
eine Cantate seiner Arbeit zum feierlichen Einzüge

des derzeitigen hochw. Fürstbischofs schrieb u. auf-

fuhren Hess. Wir haben hier nur von seinen ge-
druckten Werken zu reden; es sind folgendei

1) XVI Variationen üb. ein Pattoralthema (Gdur)
mit Einleitung u. fugirter Fantatie am Sihlusse

fürPfte. München, b. Falter u.Sohn. Pr. iThlr.

a) XVI Variationen über einen beliebten Wiener
fValzer (As dur) mit Einl. u. fugirter Fantasie

am Schlüsse für das Pfle. Ebendaselbst.

5) 52 hurte Cadenzen mit variirter Modulation
über ein einfaches Accorden- Thema durch alle

3 4 Tonarten zur nützlichen u. angenehmen Ue~
bung fürfortschreitende Klavierspieler. Ebend.

4) Fantasie in C, absichtlich für fortschreitende

Schüler im Klavierspielen zur unterhaltenden

Anwendung einiger technischer Uebiu.gsformen,

Ebendaselbst. Pr. 10 Gr.

5) Ecce sacerdos magnus, vierstimmiger Gesang
ohne Instrumentalbegl., als Graduale oder Of-
fertorium. Ebendaselbst.

6) Fantaisie pour le Clavecin {Des dur u. Cis-

moll). Maience, chez B. Schott. Pr. 1 FI.

Die Variationen schliessen sich der Art nach
an die Mozart'schen , gehören nicht zu denen, die

blos wechselnd mechanische Fingerübungen sind,

haben ihren eigenen Charakter , klar gehalten, was
sich auch consequent in der Schlussfantasie aus-
spricht; sind daher nicht von grosser Schwierig-
keit, am wenigsten den neu Romantischen zusagend,
wohl aber denen, die in der altern Schule Vergnü-
gen finden. Auch die Fantasie (No. 6) ist in die-

sem folgerichtigen Style, charakteristisch und be-
sümmte Seelenzustando schildernd, ist aber vergrif-
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fen. Aus No. 5 u. 4 sieht man, dass sich der

kunsteifrige Mann aus einer, völlig uneigennützigen

Liebe cur Sache, auch Schülern nützlich zu ma-
chen suchte, ihnen das Studium sonst trockener

Uebungen angenehm machend, sodass sie dadurch

«um eigenen Piäludiren geschickt würden. Wirk-
lich hat dieser würdige Geistliche talentvolle Schü-

ler gebildet, Alles unenlgeltlich. Der vierst. Ge-
sang ist correct, einfach und kirchlich bei aller

Anmuth.
Der Bruder dieses würdigen Geistlichen wird

von unserm fleissigen Gerber im neuen Lex. als

Pariser Tonkünstler J.Ladurner genannt. Wir be-

richtigen diesen Artikel dahin: Ignaz Anton La-
durner verliess 1784 »ein Vaterland und wandte

«ich nach München, wo er nur kurze Zeit weilte.

Mit der Gräfin von Heimhausen begab er sich nach

Longeville, einem Wohnsitze der Grä'Gn. Von
hier reiseto er nach Paris, wo er einige von Ger-
ber genannte Opern schrieb und mehre Werke
für Pianof. Gerber führt zwei an. Es sind aber

bei Nadermann 12 Werke gestochen worden; ge-

rade das von Gerber nicht genannte 4te Werk:
3 Sonaten aus Fdur, C dur u. G moll gehört un-

ter seine besten. Daraus ergibt sich auch, dass

der von Gerber genannte S. Ladurner nicht der-

selbe ist, was G. vermuthet. Das 4te von G. an-

geführte Werk S. Ladorner's hat einen ganz an-

dern Titel, als das 4te,Werk J. A. Ladurner*«. —

-

Das i8le Werk und zwar das 5te Buch enthält

12 Variat. über des Trembleura. Seit i85o hat

man nichts mehr von ihm gehört. Wir bitten un-

sere Frennde in Tyrol um genaue Angabe des Ge-
burtsjahres und des Geburtsorte« beider Männer.

Der musikalische Staat»
Ein roauntüchea Potpourri.

Seit Nimrod'a, de« Gewaltigen, Zeiten bis hier-

her ist gar Manches gebaut und zerstört worden,

und das Zerstören soll immer leichter gewesen sein,

als da« Bauen: aber die Klugen haben wieder ge-

baut, wa« die Einfältigen in der Wulh niederge-

rissen haben. Man hat auch hin und her ein we-

nig Unsinn, z.B. Freiheit und Gleichheit, erbaut:

es ist aber von der Freiheit ein Feuer ausgegan-

gen, das die Gleichheit gleich wieder verbrannt

hat, gleich einem Strohwisch. So ist e« ergangen

bis auf diesen Tag. Und die Staaten sind geblie-

ben mit «ammt den Ordensbändern und siud nur

um so nothwendiger geworden, je wilder der Ru-
mor gewesen ist unter den Menschenkindern. Um
aolcher lehrreichen Exempel willen will e« uns

bedünken, als ob die Staaten bis an's Ende fein

lustig bleiben und sicher stehen würden, wie die

biblische Stadt Gottes, selbst alsdann, wenn das

doppelheilige St. Simonisten-Fleisch unserer neue-

sten Sittsam keitsliebhaber die selige Idee der Eman-
eipation der Frauen durchsetzen aollte. Staatskunst

und Tonkunst sind sich demnach in einer Hinsicht

wenigsten« völlig gleich, und wenn auch Hr. Gustav

Nicolai noch einen zweiten Musikfeind schreiben

könnte, der witziger wäre als der erste; sie sind

beide unvergänglich bis zur letzten Posaune. Ob
nun deshalb die Tonkunst wie die Bürgerlichkeit

sich in irgend einer Form eine« Staates versinn-

bildlichen soll, mögen untere getreuen Nachbarn
u. desgleichen verantworten, die nicht müde wer-
den, vom Dichterkönige und Grossversfürsten zu

reden, bis Etliche gekommen sind, die e» seihst

gesehen haben, wie ihm der Elfenkönig seine ei-

gene Krone auPs Haupt gesetzt, ihn mit seinem

jüngsten Töchterlein vermählet u. zu seinem Nach-
folger erkieset. Das ist Alles geschehen vor un-

sern Augen und noch viel mehr, was äusserst wich-
tig ist, bis in's Tageblatt, dass da schwindelt, wer
solches lieset. Wo so viel Zeichen und Wunder
geschehen, da wäre es doch nicht gut, wenn man
nicht auch einen musikalischen Staat machen könnte.

Und siehe, Einer unserer fernen Freunde von Thüle

hat ihn fertig gemacht! Er ist vollendet; die Gei-

sterwelt ist durchschritten , Odysseus ist zurückge-

kehrt und dies sein Schema vom musikalischen

Staate zum Schrecken usurpatorischer Kinder

:

Mozart, König.

Handel, Oberhaupt der Geistlichkeit.

Gluck, erster Minister.

M6hul, des ersten Minister« erster Secretahr.

Haydn , Staatskanzler u. des Künigt Geh. Rath.

Beethoven , Generalissimus.

Bach, Oberpräsident der Gerichtsbarkeit, in «einem

Gefolge Richter, Advocaten, d. i. Theoretiker.

Cherubini, Obervorsteher der Akademieen etc.

Spontini, General der Artillerie.

Paer, Oberaufseher der Kön. Kunstsammlungen.

Spohr, Oberaafseher der Kammermusik.

C. M. v. Weber, Intendant der deutschen Oper.

RoMini, Hofauckerbicker.

Weh! jetzt geht'« Finale loa! Gemurmel unterm

Volk. Man atöaat in die Trompete) die Vaaalhm
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empören «ich; der alte Konig ist gestorben; die I

Trommel wird gerührt; man übernimmt sich, ei-

nen neuen König zu wählen; es geht nicht; die

Dissonanzen üben Gewalt und schlagen die Con-
sonanzen; die musikalisch -assyrische Monarchie ist

verschieden; sie zersplittert sich; man ertromtnelt

und erobert die alten Kanonen; sie sind vernagelt;

man prügelt die Instrumente, dass sie schreien;

die Sänger schreien mit; die HauptVorsteher der

Romantik geben ein Wasserfeuerwerk mit vielen

Schwärmern und Erdschlägen; die Parteien sehen

cu und gehen nach Hause. Morgen soll's wieder

losgehen.

Ich rathe Euch: Lasst ab vom musikalischen

Staatmachen; haltet Euch mit Lust an die Klas-

sischen und lasst im besten Humor die theuern

Modegewalten der grossen Konigin Zeit immer
wechselnde Hofnarren sein. Dixi.

Lieder und Gesänge.

Drei deutsche Lieder für eine Singst. mitPfte-
Begleit, in Musik gesetzt — von C. Görner.

Berlin, b. Gröbenschütz u. Seiler. Pr. 10 Sgr.

Bei natürlicher, leicht sangbarer Haltung und

angemessener Begleitung haben diese Lieder doch

ihre eigenen, nicht zu oft angebrachten Wendun-
gen, dass wir ihnen bei Vielen guten Antheil

versprechen können.

Der Abschied von Unland für eine Singst, mit

Begl. des Pfte comp. — von Carl Rimly.
Ebendaselbst. Pr. 10 Sgr.

Wo sich irgend eine Gesangesweise für ein

beliebtes Gedicht mit Recht beliebt machte, wird
nur selten eine neue guten Anklang finden, wenn
sie auch nicht verwerflich ist. So mag sich denn
diese neue Weise in Gegenden behebt zu machen
suchen, wo man die älteren nicht kennt. Der Ge-
sang ist durchcomponirt und so achlicht als recht.

Erlkönig, Ged. von Götlie, für eine Singst, mit
Guitarre-Begl. comp. — von Carl Mittele,

Ehen daselbst. Pr. iS Sgr.

Wie oft ist der Erlkönig and auf allerlei

Weise in Töne gebracht worden! Er ist auch
hier dramatisirt gehalten und effectvolL Die Gui-

tarre wird die Wirkung sehr verstärken, ist der

Spieler fertig genug. Der Coropon ist ist Mitglied

der Grossherzogl. Kapelle zu Neustrelitz und hat

seine gute Leistung seinem Grossherzoge gewidmet.

6 Gesänge mit Begl. des Pianof. comp. — von

Georg v. Meiners. Op. 7. Dresden, bei C. F.

.loser. Pr. 10 Gr.

Es sind Lieder n. Canzonetten für eine Sing-

stimme. Das erste Gedicht von H. Heine: „Der
Müllerknecht und sein Schatz", ist der Composition

nicht besonders günstig; mindestens erfordert ea

eine Stimmung, die wir den Singenden nicht wün-
schen. Besser die Frühlingsfreude von Hans Ass-
mann v. Abschatz. Die Erinnerung von J. DieU
Gries ist noch schöner, natürlich u. eigen. „War-
um?4' v.M. Heine, eine leichte Unterhaltung ohne

Antwort. Musikalischer ist das Lied „An die Rose
der Geliebten'' von Ernst v. Brunnow; die Comp,
ist, was sonst des Verf. Fehler nicht ist, su ge-

sucht, nicht gut modulirt und darum nicht innig

genug. Das letzte ist der Kusa v. Frhrn. v. Mal-
titz , nämlich das Gedicht , der Kuss selbst ist vom
Jäger. Mögen ihn Beide verantworten und der

Componist mit, der ihn zu verstehen scheint und

ihn recht artig in As dur gesungen bat, um der

verwegenen Freude willen, die mitternächtliche

Ausgänge haben könnte.

6 Gesänge mit Begl. des Pianof. comp. — von

Carl Banch. Op. 7. Breslau, bei Carl Cranz.

Pr. 16 Gr.

No. 1. „Die Lieb' verrauscht so bald" aus

des Knaben Wunderhorn, ist uns das Liebste der

Sammlung, eine sehr gelungene, wirksame Com-
posiüon. No. 3. „Das schön Dänneri4 ' aus dea

Knaben Wunderhorn, wird den Meisten gefallen,

wenn auch daa Charakteristische nicht völlig ge-

halten sein sollte. No. 5. „Die Heimkehr44
, von

C.Alexander, gehört unter die Schauerbilder, worin
die Leichenmädchen singen: „Macht auf, er will

mich küssen! 44 Die Musik ist angemessen. No. 4.

Liebesklage: „Schätzli, was trau» ist du?" werden
die Liebhaber solches Dialekts unterhaltend finden.

No. 5. Suleika's Gesang: „Ach, um deine feuch-

ten Schwingen ** verschönt sich durch die Be-
gleitung. No. 6. „Untreue", romanzenhafi. Hier
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hätten wir der Musik der 3ten u. 4ten Strophe

Ton den Worten an: „Was weinst in die Welle V*

eine angemessenere Aenderang gewünscht. Das

Heft wird Freunde haben.

Pilger» Nachtlied} Liebessang; Jagdlied; Der
Zechbruder und sein Pferd, Gesänge für eine

Batsttimme mit Begl. de* Pianof. comp, von

Carl Band. Op. 6. Leipzig, hei Rob. Friese.

Pr. 8 Gr.

Diese Sammlung enthalt Lieder einfacherer

Art, von denen uns das zweite am besten gefallt,

dann da« vierte.

Lieder mit Begleit, des Pianof. comp. — von

J. Rotenhain. Op. 4. Heft i n. 3. Frankfurt

a. M., bei A. Fischer. Pr. des ersten Heftes:

45 Kr.j des «weiten: 54 Kr.

Das erste, Th. Korners Gebet, ist ein Gesang

einfacher und kräftiger Haltung; No. i Zur Nacht
von Th. Körner mit sehr einfacher Liederweise;

No. 5. Wanderers Nachtlied v. Göthe gehört su

den schönen Compositionen dieser oft gesungenen

Menschensehnsucht. No. 4. Die drei Sterne, von
Th. Körner, sehr einfach. No. 5. An raeine Zi-

ther, v. Th. Körner, ist in unserm Exemplar nicht

vollständig ; man hat die ote Seite des aten Heftes

in das erste gedruckt. Ist das in mehren Exem-
plaren vorgefallen, würde der Herausgeber seinen

Abnehmern diesen Schiuss in vollständigen Exem-
plaren nachzuliefern haben.

Das «weite Heft enthält das Veilchen, von
Göthe, natürlich und innig; No. a. Erster Ver-
lust, v. Göthe, einfach und gut; No. 5. Lied der

Mignon: „Nur wer die Sehnsucht kennt", vorzüg-

licher als manche andere Composition zu diesem

Gesänge, doch nicht ausgezeichnet; No. 4. Nach-
ruf von Matthisson, ausdrucksvoll; No. 5. Am
Flusse, v. Göthe, nicht minder. Viele werden
diese Weisen gern singen, am meisten die, wel-
che etwas in die Töne zu legen wissen.

Nachrichten.

Prag. Eine langerwartete und im Voraus
chon vielseitig besprochene Novität unserer Bühne
vir: Robert der Teufel, mit sehr glänzender Aus-

stattung in die Scene gesetzt, die ihre Pflicht in

so weit erfüllt, dass sie jedesmal das Haus füllt,

wenn gleich nicht zu leugnen ist, dass die Musik
den grossen Erwartungen, die man von ihr hegte,

nicht ganz entspricht- Robert der Teufel ist un-

streitig eine sehr geistreiche, in vielen Stellen sehr

charakteristische und meist originelle, ja auch sehr

melodiöse Composition, doch fehlt es ihr am Zu-
sammenhange, sie ist oft zerrissen, oft gesucht,

manche Motive sind kaum leicht angedeutet, deren

weitere Durchführung zu wünschen wäre, während
andere nur zu sehr in die innersten Elemente zer-

legt und mehr als nothwendig wiederholt worden
sind , woraus hier und da ermüdende Längen ent-

stehen. Der erste Act enthält mehre sehr ausge-

zeichnete Partien, insbesondere die geistreich durch-

geführte Introduclion nnd das Finale, unstreitig eine

der schönsten Nummern des Ganzen. Im zweiten

dominirt die Prinzessin, und wenn ihre Arie gleich

nichts weniger als solid gedacht u. charakteristisch

ist, so muss sie doch als sehr brillant und — wo
sie, wie bei uns, mit der grössten Virtuosität aus-

geführt wird — auch dankbar anerkannt werden.

Ihr zunächst steht der schöne Frauenchor, dem je-

doch mehr Präcision in der Ausführung zu wün-
schen wäre. Der dritte Act enthält die meisten

Längen, nnd es scheint überhaupt nicht, als ob
das Mystisch-Grauenhafte das eigentliche Element
des Tonsetzers wäre. Das Gelungenste in dieser

Art ist der unterirdische Geisterchor n. der Schiuss

des Tanzes der weiblichen Truggestalten. Der 4te

Act enthält die beiden herrlichsten Tonstücke des

Werkes, die grosse Arie der Prinzessin und das

Terzett* «wischen Robert, Bertram und Alice. Das
letzte Finale ist unbedeutend. Was die Aufführung

betrifft, so muss zuerst Dem. Lutzer (Prinzessin)

erwähnt werden, die in den wenigen Nummern
dieser Partie ihre ganze reiche Kunst, wie den
Glanz und die Fülle ihrer herrlichen Stimme ent-

faltete und jene beinahe zur Hauptrolle des Gan-
zen machte. Würdig stand ihr Mad. Podhorsky
(Alice) zur Seite in einem Wirkungskreise, der ei-

gentlich nicht der ihrige ist; Hr. Demmer ist in

Gesang u. mimischer Darstellung ein sehr wacke-
rer Robert, und auch Hr. Emminger (Raimbaut)

kam uns noch nie so leidlich vor, als in dieser

kleinen Rolle, die eben keine grosse Stimmkraft

anspricht. Bertram war Anfangs Hrn. Strakaty an-

gefallen
, der, in dem Bestreben, eine Partie, zo
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zureichten, genügend durchzuführen, mehr als je-

mals in den Fehler einer falschen Stimmbildung

verfiel und mehr in sich hinein, als aus der Brust

heraus sang. Hr. Pöck, dessen kräftige Stimme
solcher Partie so herrlich zusagt, gab darauf den

Bertram, griff mächtig ein und war auch in der

Erscheinung und im Spiel eine höchst interessante

Gestalt, die nichts zu wünschen übrig liess, als

noch hier und da etwas mehr diabolischen Hohn;
aber wenn auch seine schöne Leistung dankbar er-

kannt wurde, so war doch der Totaleffect der Oper

nicht aehr verschieden, und wir wurden nun erst

inric, dass Bertram schon vom Compositeur aus

nicht die hinlänglich kräftige Gestaltung erhalten

hatte. Sehr brillant waren Decorationen, Garde-

robe und die ganze Umgebung der Hauptpersonen.

Auch hatte Hr. Raab den Tanz des zweiten Actes

recht gut arrangirt; jener des drillen ist zu modern,

su sehr von aller Phantasie und romantischen Hal-

tung entblöit. Die Aufnahme von Seiten des Pu-

blikums war nicht eben lau zu nennen, denn die

Hauptpersonen wurden in den ersten Vorstellun-

gen nach deu schönsten Nummern hervorgerufen,

und sie wird bei jeder Wiederholung sehr zahl-

reich besucht; doch hat die Oper im Ganzen bei

Weitem weniger gefallen, als etwa die Stumme
von Portici u. a., und wenn für den äussern Glanz

hier so wenig gethan wäre, als es bei der ersten

Erscheinung der Letztem der Fall war, so würde

Robert kaum eine Repertoir-Opcr geworden sein.

(Fortienun* fol«t.)

Italien. Frühlingtopern u. #. u>.

(FofUeUuog).

Reggio, Herkömmlicherweise wird die hie-

sige Frühlingsmesse mit grossen Opern und Bal-

kis (in der Theatralsprache: di primo cartello) ge-

feiert. Dieses Jahr verkündete der Cartellone als

Hauptsanger: die Damen Brighenti, Corradi-Pan-

tanelli, den Tenor Zilioli und Bassisten Scbober-

lechoer, der, um keine Verrenkung der delikaten

italienischen Sprachorgane zu verursachen, sich auf

dieser Halbinsel blos Schober nennt, von den Ita-

lienern aber Steher ausgesprochen wird. Zur. er-

sten Oper wählte man Mercadante's Uggero fl Da-

nese, den er voriges Jahr zu Bergamo neu com-
ponirte, und der vorigen Karneval zu Rom Fiasco

nnd hier mit fünf eingelegten fremden Stücken et-

was Aehnlkhea machte. Die beiden Damen und

der deutsche Bassist erwarben sich bei alledem mit
ihrem treulichen Gesänge rauschenden Beifall. Die
Corradi hat eine angenehme, geläufige Altstimme,
einen seelenvollen Gesang und nicht üble Action.
Rossini's Semiramide machte hierauf einen Furore
im Grossen. Die sehr junge Brighenti war eben
nicht geeignet, eine Semirarais vorzustellen. Die
Hauptzierden der Oper waren die Corradi und
Schoberlechner} Letzterer ist nicht allein ein schö-
ner Assur, sondern sang und spielte auch seine

Rolle meisterhaft.

Turin (Teatro d'Argennes). Ohne von un—
sern Sängern, der Micciarelli-Sbriscia (der brav-
sten darunter), dem Tenor Milesi, dem Bassisten

Linari-Bellini zu sprechen, gab es bei uns in die-

ser Slagione einen Fiasco, einen Fiascone (d. i,

grossen Fiasco) und einen vaterländischen Quasi-

Furore. Den Fiasco machte Ricci's Scaramuccia

und den Fiascone Herold's Pre aux Clercs, hier

II Duello, ossia il Prato degli Scrivani betitelt,

welche Oper freilich für dies kleine Theater ganz

und gar nicht geeignet war. Der bekannte Dich-

ter Romani, dermalen hiesiger Zeitungsschreiber,

hat bei dieser Gelegenheit mit einem langen Ar-
tikel in der Gazzetta piemontese der ausländischen

Musik den Tod geschworen. Die Angriffe gescha-

hen mit sehr grossen Waffen, mit seinen vier Göt-
tern Bellini, Donizelli, Mercadante u. Ricci. Nach
diesen, meint er, könnte man Herold's verkrüp-

pelte Musik, die keine Musik ist, unmöglich an-

hören; aelbst die beste ultramontane Oper sei nicht

für den italienischen Geschmack u. Gesang. Gleich

im Anfange wird gesagt: Gott segne die französi-

schen Ohren, wenn sie diese Musik ergötzt hat,

und Gott segne die tartarischen Köpfe, falls sich

Einige unter uns finden, wenn sie sie als gut aus-

posaunen u. s. W. Dass Romani ein vortrefflicher

Versemacher ist, wird ihm Niemand abläugnen;

aber bekannt ist es allgemein, dass alle seine Opern
ausländischen Romanen oder ausländischen Theater-

stücken ihre Entstehung verdanken, folglich er kei-

nesweges auf den Titel eines originellen Opern-
dichters, wie. mehre seiner Collegen in Italien,

Anspruch machen kann. Die ausländische Musik
gönnt ihm übrigens herzlich seine vier Götzen, und

was Unheil über Tonkunst betrifft, möchte sie ihn

doch an das Ne sutor ultra crepidam ermahnen. —

—

Ein Hr. Luigi Rossi, Piemonteser und Mitschüler

von Bellini, Ricci, Rossi (Lauro) im Neapolitaner

Conaervatorium, componirte die Op. buffa Gli Av-
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venlurieri (dasselbe Buch, welches Hr. Cordella

vor mehren Jahren für die Canobbiana au Mailand

in die Musik setzte). Nicht nur überliess er sie

dem Impresario dieses Theaters unentgeltlich cur

Aufführung, sondern bezahlte noch 3oo Franken

für die Copiekoslen, und wurde reichlich mit Bei-

fall dafür belohnt. Seine Musik verhält sich zu

jener des Cordella, wie die neumodische zur al-

tern neapolitanischen Musik.

Genova (Teatro Carlo Feiice). Eine respe-

clable Sängergesellschaft (die Demery u. Alberti,

die Herren Basadonna, Scalese u. Nrgrini) gab hier

Ricci« Scaramuccia und Donizetti's Anna Helena,

Elisir und Furioso mit gutem Erfolge, dessen Esi-

liati in Siberia aber nur einen Abend. Man wollte

auch Bellini's Puritani geben, was aber die dafür

erlangte enorme Summe (man sagt mehr als 1000
Dukaten) nicht erlaubte.

Mentone. Dies unweit Nizza gelegene Stadt-

chen mit ungefähr 3ooo Einwohnern hat ein un-

ansehnliches Theaterchen, worin gewöhnlich Ma-
rionetten, zuweilen auch eine wandernde Schau-

spielertruppe spielen. Diesen Frühling erhob es sich

zur Opernbühne.' Künstler, die sonst für weit

grössere Theater ihre Talente verwenden, gaben

hier die Cenerenlola ; die erstaunten Zuhörer

klatschten brav «u und schrieen öfter* Bravo l

(ForUctsuug folgt).

Wien. Musikalische Clironik des drillen Quartalt.
(ForUeUung).

Auber's „Gustav", lange versprochen und er-

wartet (das Textbuch war bciläuGg gegen io Monate
schon gedruckt), kam endlich auf das unbeschreib-

lich dürftige Repertoir des llofopernlhraters, frei-

lich mit wesentlich fühlbaren Varianten, unter dem
Titel: „DieBallnachl"; aber im Durchschnitt den-

noch beifällig aufgenommen. Uebcr diese Musik

ist in diesen Blättern bereits öfter abgeurtheilt wor-
den; sie enthält allerdings vereinzelte gelungene Mo-
mente, geniale Züge, pikante Effecte; indessen als

Schattenseite auch wieder des Seichten, Oberfläch-

lichen, Verbrauchten, nebst häuGgen Reminiscenzen

die Hülle und Fülle. Glanz und Schimmer kann

jedoch der lustrumcntalpai tie, wenn man betäuben-

den Lärm für wahre Kraft gelten lassen will, kei-

nesweg es abgesprochen werden ; wogegen die Solo-

Sänger weniger vorlheilhaft bedacht sind. Hr. Brei-

ting, Gustav, hier Herzog Olaf, genügte besonder!

in den energischen Stellen ; doch ist ihm sein ko-
lossaler Embonpoint als zärtlichem Amoroso gewal-
tig hinderlich. Der in einen Grafen Reuterholm
metamorphosirte Ankerström war in mimischer Hin-
sicht für Hm. Staudigel jedenfalls eine allzu hoch
gestellte Aufgabe; obschon dem Sänger die vollste

Anerkennung gebührt. Amalie, dessen Gattin, so

wie der muntere Page Gustav fanden in den DIU
Löwe u. Henkel würdige Repräsentantinnen ; dea-
gleichen gewann die Scene der Kartenachlagerin

durch Mad. Waldmüller, welche nur gar zu selten

beschäftigt wird, ein wirksames Colorit. Auch die

Nebenrollen machten sich geltend; Orchester und
Chor befriedigten wie immer; an Kleiderpracht u.

Eleganz der Scenerie hatte diesmal die Directum
in der That ein Uebrige* gethan; das Ganze lie-

ferte ein höchst sorgfältiges Arrangement ; und un-
gemein geschmackvoll, durch reiche Abwechselung
ergötzend, war der splendide Maskenball gruppirt.— Unter den zwei neuen Operelten : „Das blaue

Barret*4 und „Der Nachtwächter4* fand nur Entere,

. Teile componirt, theilweise Anerkennung, theila

durch zweckmässige Besetzung, theils wegen der

artigen Intrigue. Letztere war bloa Individuen un-

tergeordneten Ranges anvertraut; der Stoff, am
Körners Lustspiel, bietet wenig Interesse, und die

schöne Musik des Hrn. Orchesterdirectora Grutsch

wurde im buchstäblichen Sinne gemisshandelt. —
Ein verdienstvoller Gast, Hr. Hammermeister, be-
währte im Don Juan den gewandten Bühnenkünst-
ler. Sein zweites Debüt, Rafael, in der total ver-
unglückten Oper gleiches Namens, müss einMiss-
griff sonder Gleichen genannt werden. — Spon-

I

tini's „Vestalin" Hess nach längerer Zurückgezo-

genheit sich wieder ein paarmal blicken. Wild
1 (Licinius) trefflich; Mad. Schodel (Julia) mittelmäs-

|
sig; Forti (Cinna), Rudera; Dem. Bondra (Ober-
priesterin), keine Stimme mehr; Seipelt (Pontifcx),

gut gebrüllt, Löwe. — Der fleissige Cramolini
' bereitete allen Kunstfreunden ein heisa ersehntes

Fest, indem er zu seinem BeneGze Webers Schwa-
nengesang, den Elfenkönig Oberon , erwlhlte und
darin die Partie des fröhlichen Scherasniin über-

nah m.
v

So angenehm diese Reproduction, idecem-
scher Hinsicht musterhaft ausgestattet, auch 'sein

musste, eben so wenig sind dagegen die in der

Partitur vorgenommenen Abänderungen zu billigen.

Nur der erste Act blieb unangetastet ; und das« der

Introdactionschor unsichtbar zwischen den Coaüsaen
gesangen, dazu «her vom Balletcior pantomimisch
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figurirt wurde, ist eine glücklich erfundene und

auageführte Idee. Das Folgende war sehr frag-

mentarisch. Hr. Binder, Uüon, war schulgerecht,

aber eisig kalt, wie immer; Dem. Lowe entwickelte

als Rezia einen Kraftaufwand, der ihrer Gesund-

heit gefährlich werden dürfte; Dem. Botgorscheck,

die Schwestern Fanny u. Marie Fuz (Puk, Obe-

ron u. Fatime) füllten ihre Plätze zur Zufrieden-

heit. Ehe wir von dieser Bühne au einer andern

übergehen, sei noch der neuen, durch Hrn. Ka-
pellmeister Teile eingeführten Grchesterstellung er-

wähnt, welche die Missbilligung aller Sachverstän-

digen nach sich gezogen hat. Früher waren die

4 Contrahasse und 7 Vcello's, als Fundamentalbasis,

im Mittelpunkte concentrirt; nunmehr sind sie zer-

streut auf die entgegengesetzten Endspitzen verwie-

sen, wodurch natürlich die GesammtWirkung be-

deutend geschwächt wird; früher nahmen die Vio-

linisten die ganze Fronte gegen die Bühne ein; die

Blaser formirten den rechten, Trompeten, Pauken,

Posaunen, Harfe u. Violen den linken Flügel
;

jetzt

ist Alles durch einander gemengt; hier ein paar

Geigen und daneben die brummenden Fagotte etc.,

Alles durch einander. Der Orchesterdirector ist

knapp an den Lampen postirt, sieht weder die

Singer, noch kann von denselben gesehen werden;

der amtirende Kapellmeister am Tactirpulte hat

wohl vor sich das Souflleurdach , aber den Kern

seiner Armee im Rücken, und muss, um zu erfah-

ren, was hinter ihm vorgebt, erst rechtsumkehrt

machen. — .Diese widersinnige Einrichtung be-

steht nunmehr schon seit Monden, und es ist un-

glaublich, dass alle ernstliche Rügen, alle ver-

nünftige Vorstellungen bisher erfolglos geblieben.

Reformiren ist wahrlich keine Kunst; aber besser

machen eine desto grössere. — Hoffentlich wird

indessen, nebst vielen andern, auch diesem Uebel-

stande gesteuert werden , da es endlich definitiv

entschieden ist, dass der bisherige Pächter Duport

mit Ostern nächsten Jahres abtritt. Was weiter

geschieht, ist noch nicht bekannt. Unerhört und

doch wahr bleibt es: Duport verstand seinen Con-

tract so vortheilhaft so verclausuliren, dass ab Ae-
quivalent für die freiwillige Entsagung sowohl ihm
als seiner Frau eine lebenslängliche Pension be-

willigt werden musste. —
(ForUetiuni Mit).

Kürze Anzeigen.

Six Capricea carnetu'ittiquet pour le Violon com-
posia — por E. Eliaton, utivu d'un Caprice

d'Adieu compotd pour ton Ami Mr. E. Eliaton
par Nicola Paganini. Aout i833. Oenv. 12.

Mainz, chez les fils de B. Schott. Pr. 16 Gr.

Wahrhafte Capricen, in neuer Art gedacht,

in harmonischen Wendungen n. zuweilen im Or-
thographischen nach neuer Weise geschrieben und
in der Schwierigkeit vollkommener Ausführung auf

der Violine so, wie es sich schickt, wenn die Ca-
pricen einem Nie. Paganini, dem sie gewidmet sind,

anstehen sollen. Paganini hat dem Violinvirtuosen

E. dafür eine Abschiedscaprice gewidmet, die dem
Hefte beigegeben worden ist. Dass es also tüch-

tigen Violinspielern anziehend sein muss, leidet

keinen Zweifel; sie werden daran ihre Kräfte

proben und aus der Uebung
fachen Gewinn ziehen.

Fünf vierstimmige Lieder für Sopran
f
All, Te-

nor u. Batt, zunächst für die Töchterschule

ku Wolfenbüttel bearbeitet v. J. H. D. Loh-
mann, 1. Werk der mehrst. Ges. Wolfen-
büttel, bei Hartmann. Pr. 6 Gr.

Nicht recht kindlich; su trocken; das Beste

ist das Lied vom Samenkorn. Die Texte sind

v. Krummacher und das erste „Wer wollte sich

mit Grillen plagen" v. Holty. Auch siud mehre
Druckfehler eingeschlichen , die in solchen Aus-
gaben hauptsächlich vermieden werden sollten.

Anzeige
TOD

Verlags - Eigen thum«
In meinem Verlage erscheint mit Eigen-

thumsrecht t

Francis Hünten.
Op. 77. No. l. 3. Thema aHeinand et theme

francais, varies pour Piano.

Leipzig, d. 13. Nov. 1 835.

C. F. Peter»,

Leiptig, bei Breithopf und Härtel. Redigirt von G, W. Fink
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 2StU* November. N=. 47. 1835.

Rbceksiohbm.

Die weisse Rote, Gedicht in 6 Gesängen für
eine Sopranetimme mit Begt. det Pfte comp.

— von C. Böhmer. Op. LI. Berlin, bei Mo-
ritz Westphal. Pr. | Thlr.

Angeieigt roa G. W. Fink.

Das Gedicht gehört zu der sentimentalen Galtung,

eine Sängerfahrt heisser Sehnsucht nach Liebchen,

das er nicht eher findet, ab) bis es für Beide zu

spät ist. Die Haltung ist gelangen, selbst in den

Verbindungsübergängen, die in solchen Gedichten

nicht leicht sind, daher auch selten so gut, wie

hier, getroffen werden. Es ist kein eigentlicher

Liedercyclus, keine eigentliche Ballade, mehr eine

an einander hangende Bilderschau wehmülhiger Ge-

fühlssituationen, doch so, dass Ballade und Lied,

das letzte freilich in der neuen Art, in den Ton
des Ganzen hineinklingen und eine Mischungsgat-

tung hervorrufen, wie das seit einem Jahrzehent

fast in allen Dichtungs- u. Compositionsgaltungen

Sitte geworden ist. In diesem auf beschriebene

Art gemischten Slyle hat es auch der Toudichlcr

aufgenommen und ausgebildet und dadurch sowohl

dem Gedicht als dem Zeitgeschmacke Genüge ge-

leistet. Die Melodie des Gesanges ist so vorherr-

schend und angenehm bedacht, als es in solchem

Wechsel ballaucnhafler Erzählung u. dramatischer

Affectdarstellung nur möglich ist, nicht ohne jene

Öfter besprochenen Vorhalte, die sich zu einem

stehenden Kennzeichen unserer Zeit erhoben haben;

nicht ohne jene Tonmalerei, welche bald stärker

färbt, bald die malerischen Textesworte öAer wie-

derholt, als es einem still geistigen Vergnügen, was
aber auch nicht gewünscht, vielmehr dem äusser-

lichen Schmucke pikanter Erscheinung gern und

mit Fleiss untergeordnet wird, nothwendig »ein

würde. Zu diesen angenehmen und stimmgerech-

ten Melodieen , die einer guten Sängerin die schön-

57.Jaarg.ng.

sten Gelegenheiten bieten, theils in jenen wohlbe-
rechneten , theils momentan beifälligen Effectschat-

tirungen, deren Reis nicht selten den Mangel an
Tiefe lieblich verhüllt, sich mannichfach geltend

zu raachen, — tritt nun noch äusseret hilfreich

jene sorgfältig geschmückte Begleitung, die in

Durchgangsnoten u. vorgreifenden oder zurückge-

haltenen Nebenaccorden jenen mysteriösen Schleier

über die Gestalt des Ganzen wirft, der die Um-
risse geheimnissvoll durch ein seltsames Umwogen
eines mehr der Phantasie des Hörers, als der
Anschauung des hellen Sinnes räthselhaft hinge-

stellten Wesens üppiger erscheinen lasst, als sie an
und für sich sind. Kann man nun dabei dieser

zeitgemass geschmackvollen Begleitung nicht nach-
sagen , dass sie, den Gesang überbietend, die steif

hervorstechende Partie des Tonstücks ausmachte

und den Gesang su stark in's blos Declamatorische

herabdrängte, durch schimmerndes Passagenwerk
und vorleucbtende Instrumenlalraelodie übergewal-
tig glänzte, was einige neuere Tonsetzer als einen

Haupthebel ihrer Compositionsweiae ansehen: so
ist damit dieser wahrhaft fleissigen Begleitung ein

Vortheil mehr zugestanden worden, den Niemand
dankbarer, als eben eine gute Sängerin, zu schätzen

Ursache haben wird. Wenn dabei ferner die nen
errungenen Vortheile einer schimmernden Beglei-

tung doch auch wieder nicht ganz aufgegeben sind,

vielmehr in kurzen Zwischenspielen, Vor« und
Nachspielen auf erlaubte Art ihr Zeitrecht ohne
Uebertreibung geltend machen, ja sogar von No. 3
an nicht selten mit dem Gesänge um den Vorzug
streiten: so ist damit dem beliebt Bunten noch
mehr Vorschub geleistet, ohne dass es gerade in

diesem Gedicht geladelt werden könnte, da die da-
durch bezweckte Malerei an sich geschmackvoll,
also auch nicht su grell aufgetragen ist. Allerdings

wird der Dichtungsgehalt von so wirksamen Ton-
wellen umspielt, dass jener wie im Dufte eines

47
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warmen Früblinguebels ichwimmt, eintaucht und
geschaukelt wird, ao dasa eher die Töne, ala die

Worte, daa Vorwaltende bilden. Wäre nun daa

Gedicht nicht gerade eine weiaae Roae, aondern

etwa eine vollschimmernd rothe, ao würden wir

eine aolche Tonumhüllung achon misslich finden;

wäre ea irgend ein krallvollerer, gedankenhaltige-

rer Lebensstoff und keine verzärtelt hinschmach-

tende EnUagungawehmuth, ao würden wir eine

aolche Behandlung geradehin fehlerhaft nennen, ao

aehr aie auch die Uebertreibung der Zeit in Schute

nehmen würde. In dieaem Falle aber ist der

achimmergewobene Tonachleier gerade am rechten

Orte, eine Dichlungagealalt schön umwogend, die

su ihrer Verschönerung einer eolrhen aartbunten

Umhüllung benothigt iat, um gewissermaasaen für

den Sinn dea Deachauera etwas mehr Körper zu

bekommen, nnd zwar einen aolchen, dem Jeder

nach Belieben aeine eigene Richtung gibt. In die-

sen bunlgeach raückten Tonwolken wird kaum et-

wa« weiter, ala eine Allgeraeingeslalt airhtbar, in

deren bildsame« We»en jede« Herz die Mienen u.

Gebehrdvn der unbefriedigten Sehnsucht «eine« Wun-
sche« trägt. Darum wird das Gedicht der weissen

Roae mit dieser Musik , die in ihrer schönen Ton-
yerarbeitung Tom trüben Gegenstande des Inhaltes

losbindet, nicht verdüstern noch beängstigen, son-

dern in Freiheit der Individuen mit der Sehnsucht

zart spielen. Sollte aber ja ein junges wissbegie-

riges Fräulein den eigentlichen Textinhalt dennoch

erlauschen und herausfangen: so werden ihr die

sinnlicher einschmeichelnden Geheimnisatöne zuver-

li««ig die gute Lehre einlispeln: Wenn dn einen

Spielmann hast, der fern ist und lange aussen bleibt,

sollst du dennoch nicht ins Kloster gehen ; sie kom-
men manchmal wieder. Und so empfehlen wir

dl« weisse Rose vorzüglich allen Sängerinnen , die

sie so gut singen, wie FrluL Carolin« Grünbaum,
der das Blümlein gewidmet ist, damit es «ich in

ein rothe« verwandele.

Murioa sacra (Heft 1 7). Erste Messe (in G) von

C. M. V. Weber. Partitur. Wien, bei Tob.
Haslinger. Pr. 5 Thlr. 16 Gr.

Der Gesang des Kyrie ist sehr einfach, mit

eingemischtem Solo, leicht vorzutragen, freundlich,

im seitgemässen Style, so dass es den Allermei-

sten zusagen wird. Auch die Instrumentation ist

leicht, nicht überladen. Gloria, |, D dur, in dem-

selben Style, frisch und freudig, ohne viele Wie-
derholung des Textes, einfach und wirksam mo-
dulirend; Cum aaneto spiritu etwas fugirend, da-
zwischen mit Bravoursolo für den Discant, ohne
Schwierigkeit. Credo, B dur, £, Allegro, aber-
mals freudig, fast volkslhümlich bis zum Incama-
lus, wo der Discant Solo und declamatoriach su
ganz einfacher BegL vorträgt. Mit Resurrexit tritt

der Chor und volle Begl. wieder ein, wenig von
der ersten Art des Satzes verschieden , nur zuwei-
len etwas fugirt. Sanclua, Ddur, \, Andante mae-
stoso, ganz kurz, besonders durch 4 Hörner geho-
ben; „Osanna" im All. u. mit voller Begl. gleich-

falls kurz. Benedictus, ein angenehm 4atimmige«

Solo, einfach begleitet. Agnus et Dona. Andante
con moto, G dur, |, ein Altsolo, das auch selbst

in diesem Style etwas Bedenkliches hat Mit Dona
nobis schreitet es in \ Andante quasi Allegretto

fort, wo ein Solodiscant erst mit dem 4 stimm igen

Chor wechselt, dann auf kurze Zeit mit ihm ver-

eint wird. Es ist also eine freundliche, dem Ge-
schmackr der Zeil sich durchaus anschliessende Messe,

die mit dem alten Kirchenstyle nichts gemein hat,

sich ihm sogar nur selten nähert. Allein gerado

darum wird sie nicht wenigen Gemeinden nur um
so lieber sein, nicht allein den Hörern, sondern
auch den Vortragenden , denen es nirgeud schwer
gemacht wurde. Die Ausstattung ist so schön, als

man die« von dieser und unsern Leipziger Ver-
lagshandlungen gewohnt ist.

Messe in C dur, für 4 Singttimmen, 2 Violinen,

Viola , Violoncell und Contrabast, 3 Hoboen
(oder ClarincUen), Fagott, 2 Hörner, 3 Trom-
peten, Pauken u. Orgel, von Joh. Gän$baclurt

Kapelim, bei St. Stephan in Wien. 4 1. Werk.
63. Lief, der Kirchenmusikalien. Ebendaselbst.

Pr. 5 Thlr. 8 Gr.

Die Ausgabe ist in ausgesetzten Stimmen ohne

Partitur. So viel sich au« diesen ersehen lässt,

wollen wir treulich berichten. Das Kyrie bewegt

sich Allegretto im $ Takt in massiger Ausdehnung;

das Gloria |, AU. vivace, noch kürzere Zeit in

Anspruch nehmend; Credo, |, All. moder., ohne

Wiederholungen und ohne Fuge, frisch hinter ein-

ander. San et us, £, Largo, ganz kurz u. einfach,

nur 6 Takte, worauf es vom Pleni an All. raolto

wird, da« in 24 Takten beendet. i«t. Benedictus,

f, Andante. Fdur, mit etwas Solo; Agnus, $,
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Adagio — Alles kurz und einfach, flieuend in der

Stimmenführung, massig modulirt, ohne es zu we-

nig eu thun ; ohne alle Fugen, nicht einmal fugirt.

Die Streichinstrumente schmücken das Ganse mit

reichern Figuren; die Blaser füllen in gehaltenen

Tönen bis auf den Fagott, und die Orgel halt die

Harmonie zweckmässig zusammen. Die Messe ist

also nicht schwer, abermals zeitgemass und wird

namentlich in Südteutschland am meisten gefallen.

1 . Gradaale i „Si ambulavero" für 4 Singstimmen,

3 Violinen, Viola, Violonceü u. Contrabaat,

3 Hoboen (oder Clan netten)
,
Fagott, a Hör-

nern u. Orgel. Von demselben. 4astes Werk.
Ebendaselbst. Pr. 1 Thlr.

a. Offertorium: ,Jnclina Domine"für Baseo solo,

den ^.stimmigen Chor u. die genannten Instru-

mente, wozu noch a Trompeten u. Pauken kom-
men. Von demselben. 43stes Werk. Ebendas.

Pr. 1 Thlr. 16 Gr.

Abermals Stimmenausgaben, die beide die 64.

n. 65. Lief, der in dieser thatigen und geschmack-

vollen Verlagshandlung herausgekommenen Kirchen-

Musikalien ausmachen. Das erste in G moll, leicht

nnd angemessen; das andere in G und Ddox in

ahnlicher Weise, mit nicht schwierigem Basssolo.

Original-Gesang- Magazin , eine Sammlung von

Liedern, Gesängen, Romanzen u. Balladen,

für eine Singstimme mit Begl. des Pianof.

v. den vorzüglichsten Componisten. Erster Bd.,

ls n. as Heft. Elberfeld, bei F. W. Betxhold.

Das ist der Allgemeintitel einer fortzusetzen-

den Sammlung noch nicht gedruckter Gesangscomp.

anerkannter Meister, von welcher 6 Hefte einen

Band von a4— 5o Bogen bilden, welche den Snb-
scribenten für a Thlr. überlassen werden sollen.

Die beiden Tor uns liegenden Hefte fuhren fol-

genden besondern Titel»

i. Der Bergmann, ein Liederhreis in Balladen -

form in 5 Abtheilungen, gedichtet von Ludwig
Giesebrecht, für eine Singst, mit Begl. des

Pianof. in Musik gesetzt von C. Löwe. Sgties

Werk. Orig.-Ges-Msgaz. i.Heft. Pr. *Thlr.

In geschickten, ungesuchten Versen spricht der

Bergmann erzählend «eine Gefühle in Erinnerungen

an herrorragjode, gut ausgehoben» Ubensrerhilt-

^

Goldes in Verbindung gebracht Melodie n. Be-

gleitung sind nicht zu künstlich , die letzte doch'

mitunter im Harmonischen hart, was nun jetzt ein-

mal Mode ist, die erste zuweilen mit vielen Vor-
halten von oben, die auch Mode sind. Das Ganze

wird denen, die dem Bergbau etwas nahe stehen,

gewiss gefallen. Die vierte Abtheilung halten wir

für die schönste.

a. Ostertage einet Musikanten im »chlesiechen

Gebirge, 6 Gedichte von Hoffmann von Fal-
lersleben, für eine Singst, mit Begl. des Pfte

in Musik ges. — v. Heinr. Marschner. 86sle»

Werk. Orig.-Ges.-Magaz. a. Heft. Pr. $ Thlr.

Wieder ein Lieder-Roman, ernster, als Man-
cher nach dem Titel meinen sollte, und doch auch
so fröhlich, als es für einen Musikanten recht und
billig ist, der den Frühling im Gebirge und ein

liebendes Cantors-Töchterchen begrüsst. Die Me-
lodieen sind nicht nach hergebrachter Weise blos

notenschön, sondern haben recht gute Erfindung und
ihr zukommende Begleitung, die auch nicht ohne
glückliche Haltung ist. Sie verdienen gute Sän-
ger und mögen sie finden.

Trio No. S pour le Pianof., Viaion et Violon-
cello par JV. A. Momart, arrangd pour U
Pianof. ä 4 m. par X. Gleichauf. Leipzig,

bei Breitkopf u. Hirtel. Pr. l Thlr.

Dieses allen Freunden der Musik unters uo-
vergesslichen Meisters wohlbekannte Werk ist sehr
gut für 4 Hände eingerichtet, leicht zu spielen und
allen Freunden häuslicher Musik Unterhaltung, auch
vorwärts geschrittenen Schülern bestens zu empfeh-
len. Besonders machen wir alle Klavierlehrer dar-
auf aufmerksam; sie werden es vielfach zum Nu-
tzen und Vergnügen ihrer Zöglinge zu verwenden
Gelegenheit haben.

Concerlo de Violon avec aecomp. de l'OnJieettg.

ou de Pfte comp. — p. A.Bohrer. Qeav.So.
Leipzig, eher Breilkopf et HärteL Pr. ar. Orch

.

5 Thlr.; av. Pfte i{ Thlr.

Man kennt den Componisten und den Virtuo-
len, weiss also anch, was man von ihm au erwar-
ten hat. Das Bravourstück beginnt mit einem aus-
geführten , vielfach sttodalirtra A1L | Bdur, dem

)igitized by Google



779 1835. November. No. 47. 780

mit Moll wechselnd, folgt; Rondo All. f , lebhaft

und pikant, macht den Schlau. Der Solospieler

mau Kraft und Zartheit rereinen, wenn Alle« gut

gelingen soll, die verschiedenen Streicharten und
Tolle Gewandtheit in seiner Gewalt haben, wie die

Doppelgriffe, dabei das wirksame Attakiren und
Herausheben wohl verstehen ; kurz schon Concerte

nicht zu leichter Art gespielt haben, wenn er hier-

mit Glück zu machen gedenken darf. Bei solchen

Composilionen kommt auf Ton, Fertigkeit und ge-

schmackvollen Vortrag Alles an. Es ist gut, dass

eine Pianoforte -Stimme dabei ist. Es kann sich

also Jeder leicht daheim mit einer Freundesbeglei-

tung daran versuchen. Dazu rathen wir.

Literarisch« Notizen.

Die Musik und Poetie. Nach ihren Wirkungen
historisch-kritisch dargestellt, oder: systematisch

geordneter Versuch einer genauen Zusammen-
stellung und möglichst richtigen Erklärung der-

selben. Eine auf Beiehrang und Unterhaltung

abzweckende Familien-Lektüre für die gebildete

Welt von Peter Joseph Schneider, der Philo-

sophie u. Musik Doctor. Bonn, gedruckt bei

Carl Georgi. i835. in 8. ister Tfa. 35a S.

ster Th. 38o S.

Der andere Titel des Werkes heisst : „System
einer medizinischen Musit. Ein unentbehrliches

Handbuch für Medizin-Beflissene, Vorsteher der

Irren - Heilanstalten
,

praktische Aerzte und unmu-
sikalische Lehrer verschiedener Disciplinen. " —
Als Motto hat der Verf. auf der Rückseite des

ersten Titels Gleims: „Eine kleine Biene flog" etc.

und das Paulinische» „Prüfet Alles; das Gute be-

haltet"— abdrucken lassen. Mit wirklichem Fleiss

ist nun in diesen beiden Banden gesammelt u. zu-

sammengestellt worden, was Andere darüber schrie-

ben, wozu Eigenes gethan wurde. Man wird eine

Menge Auszüge und Betrachtungen vereint lesen,

die vielerlei anregen können und werden. Doch
müssen wir das Buch für ein System zu bunt u.

mannichfach finden, und für eine Familienunterbal-

tnng schwimmt der Text zu sehr in langausgeführ-

ten und nicht selten in gelehrten Anmerkungen, die

zum Tri eil besser weggefallen waren. So ist s. B.

gleich auf der ersten Seite das Wort Musica völ-

lig grammatikalisch erklärt worden aus dem Gric-

chischen. Die Ueberflicht de« Ganzen wird durch

das Vielerlei tu sehr erschwert. Im ersten Buche
wird die Frage verhandelt : Welchen Einfluss mag
die Musik auf einen gesunden Körper haben? Ina

I. Cap. Von der Musik und Dichtkunst im All-
gemeinen; a. Cap. S. 5g: Von dem Schall; Ge-
hör, Art und Weise, wie die Musik und Dicht-
kunst wirken; 3. Cap. S. 69: Von der Wirkung
der Tonkunst auf Thiere, und S. 102 auf die Men-
schen; 5. Cap. S. 194 über verschiedene Musik-
arten , die verschiedene Wirkung äussern (wo von
der verschiedenen Empfänglichkeit durch Alter,

Temperament, Geschlecht u. Geislesbildung, auch
der rausikal. Kritik gehandelt wird) u. s. f. Die
Arten der Musik werden durchgegangen , die Rei-
henfolge der Töne, der Rhythmus, «die Harmonie,
Melodie.— Das ateBuch: Ueber die moralische

Wirkung der Musik. l.Cap. Ueber den Gebrauch
der Musik bei verschiedenen Völkern u. s. w. Im
3ten Buche S. i5a. Ueber die Wirkung der Musik
auf Heilung der Krankheiten. — Gewiss wird Je-
der im Buche viel Anziehende« u. Brauchbares le-

sen, was gedrängter, ohne zu viele Anführungen
dessen, was Andere sagten, noch wirksamer sein

würde.

Introduction a Vilude de VHarmonie, ou Expo-
sition ttune nouveUe Theorie de rette science,

par Victor Derode, de la Soci&e de l'agricul-

ture et des arts de Lille, de laSociete d'emu-
lation de Cambrai. Paris, chez Treuttel et

Wurtz; Lille, chez Vanackere pere. i8a8. in

8. 374 S. Mit 7 Notentafeln. — Für Teutsch-
land in Aachen bei J. A. Mayer.

Das uns vor Kurzem bekannt gewordene Werk
eine« schon mannichfach versuchten, sehr unterrich-

teten Mannes wäre einer ausgeführten Auseinander-

setzung werth, die wir jedoch den Harmoniege-
lehrten «eines Vaterlandes überlassen müssen, weil
einer nicht kleinen Anzahl unserer Leser eine solche

Besprechung au« Mangel an Kenntnis« der Sprache
nichts fruchten würde. Denen hingegen, welche
die Sprache iu ihrer Gewalt und zugleich Interesse

für den Gegenstand haben , genügt eine kurze Em-
pfehlung eine« Werkes, das in seinen neuen Be-
gründungsansichten, welche das Geltende dieser

Wissenschaft keineswegs umzustossen vermeinen,

den Lesern vielfältigen Stoff zum Nachdenken und
manchen Nutzen bringen wird. Der Verf. unter-

scheidet die theoretische und praktische Harmonie
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ungefähr, wie reine und angewandte Mathematik

unterschieden wird. Das Werk ist in 7 Capitel

getheilt, deren erstes Definitionen u. Einleitungs-

Bemerkungen enthält; 3) Cap. akustische Betrach-

tungen über die Tonverhältnisse im Allgemeinen

u. Besondern S. 43; 3) Bildung der dissonirenden

Accorde, 3 Hauptgattungen etc. S. 83; 4) zufäl-

lige Tum-, Vorbereitung u. Auflösung der Accorde,

Rhythmus S. i4a; 5) Ausweichungen, durchge-

hende Noten, a- u. 5 stimm. Accorde, en harmoni-

sches Geschlecht, Grundton etc. S. 196; 6) Grund-
bas*, Syncopen, Orgelpunkt, Vorausnahmen, Ver-
zögerungen, Coutrapunkt S. 373; 7) die Scala; all-

gemeiner Ueberblick (der jedem Cap. beigegeben

ist) S. 531. Dem ist S. 35g ein analytisches Re-
gister angebangen, das die vorgekommenen Aus-
drücke in aiphabet. Ordnung kurz erklärt. Wir
empfehlen das Buch Allen, die sich solchen Un-
tersuchungen überhaupt gern hiDgeben und denen

zugleich auch die Fortschritte des Auslandes im
WissenschafUichea der Tonk. am Herzen liegen.

Nachrichten.

Prag. (Fortsetzung.) Dem. Sabine Heinefelter

hatte zur letzten Gastrolle dieNorma gewählt, für

deren Darstellung sich ihre Individualität in man-
cher Hinsicht ganz vorzüglich eignet, und mau
muss ihr zugestehen, dass ihr Spiel in dieser Rolle,

zumal im zweiten Acte, ganz dusgezeichnet war.

Was den Gesang betrifft, so musste die ganze Par-

tie so bedeutend in die Tiefe transponirt werden,

dass die Ensemblestücke dadurch sehr zum Nach-
theil ihres Effectes verändert wurden; in den Duet-

ten mit Adalgisa musste sie mehre Stellen mit die-

ser vertauschen, nnd gleichwohl ermattete ihre

Stimme, trotz der grossen Schonung ihrer Kräfte

im ersten Acte, sehr, und es wäre ihr kaum an-

zunähen, diese Rolle oft zu singen, am wenigsten

aber hei einer Bühne, die eine so jugendlich kräf-

tige Norma besitzt, als die unsrige. Nachdem Dem.
Heinefetter die Norma noch einmal wiederholt halte,

sang sie noch aus Gefälligkeit in dem Benefize des

Hrn. Fusch im Zwischenacte abermals die Cava-
ine aus Ugo, Conte di Parigi, und zuletzt auf

*Jlerhöchstes Verlangen bei Anwesenheit der Kn
ligin Mutter von Baiern (welche 3 Minuten vor
fem Schlüsse der Oper in der Loge erschien) den
Romeo in den Montecchi und Canuleti.

Dem. Francilla Pixis, Sängerin aus Paris (wie

sie der Anschlagezetlel nannte und was man ihr

sehr übel nahm, obschon es die Wahrheit ist),

gab hier zwei Gastrollen, den Malkolm in der

Donna del Lago und Romeo in den Montecchi u.

Capuleti, die erste mit gerechter, aber kühler An-
erkennung ihres Verdienstes , die zweite unter ei-

nem Beifallssturm, wie ihn selbst die gefeierte Sa-

bine Heinefetter jetzt nicht mehr fand, vor Wel-

cher ihre Stimme auch den Reiz jugendlicher Kraft

und Fülle voraus hat. Dem. Pixis besitzt einen

wohlklingenden u. ziemlich umfangreichen Mezzo-
sopran, und wenn ihre Coloratur auch nicht ganz

fehlerfrei ist, so entschädigt sie reichlich durch

eine wahrhaft classische Singmethode, durch einen

edlen, geschmackvollen und rührenden Vortrag,

der die dramatische Sängerin bekundet. Ein paar

Veränderungen u. Einlagen in beiden Opern kön-

nen wir nur theilweise gut heissen; sie standen

nicht am Platze. Jn den Montecchi ist statt des

Schlusses ein dritter Act von Vaccai .angehängt,

der olmstreitig dramatischer und gefühlvoller ist,

ab das Bellini'sche Ende, doch dehnt er sich ein

wenig in die Länge, und die arme Giulietta muss

noch einmal aus einer Ohnmacht erwachen nnd
sich fast ausser Athem singen, ehe sie im Ernste

stirbt, ohne viel damit wirken zu können. Hier

wie dort ist Romeo der Held des Abends und

mit ihm stirbt die Oper.
(BMCMn«s folgt.)

Wien. MusilalUche Chronik des dritten Quartal».
(FortieUuag.)

Im Theater an der Wien reicht eine Erbärm-
lichkeit der andern die Hand. Alle Öffentlichen

Blätter sprechen unumwunden ihre Meinung über
solche emporende Geschäftsleitung aus; das Publi-

kum schimpft, lärmt, pocht und zischt, und doch
bleibt es beim gewohnten Schlendrian. Scheint

wahrscheinlich die geheime Absicht zu Grunde zu
liegen , diese Kunstanstalt planmässig auf den denk-
bar niedrigsten Grad herabzuziehen, um alsdann

die fast werthlose Realität bei der durch die Con-
cursmasse vorbereiteten, nochmaligen Versteigerung

zu möglichst civüem Preise erstehen zu können.—
Ein ebenbürtiges Trifolium von Abgeschmacktheit,

Unsinn und Trivialität waren die sogenannten Lo*
calpossen: „Entführung über Entführung", oder:

„Der Onkel aus Amerika") „Junker Schnautxen-

zed by Goo
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Schnabel" nnd „Die weissen Mohren", welche

sammt and sonders, einschliesslich der Composition

des bedauernswürdigen Kapellmeisters Adolph Mül-

ler, mit ganzem Conduct zu Grabe getragen wur-

den. — Inzwischen wurden auch veraltete Ritter-

u. Kasperspiele und Hensler'sche Volksmährcben,

allenfalls mit veränderten Titeln, ans der Rumpel-

kammer hervorgesucht u. meist in beispiellos nach-

lässiger Scenerie, höchst mangelhaft memorirt, ver-

schnitten nnd mit lügenhaften Annoncen dem un-

glaublich langmüthigen Auditorium vorgeführt. Die

einzige erwähnenswerthe Ausnahme machte Ne-
stroy's jüngstes Product: „Zu ebener Erde und er-

stes. Stock''; einigermaassen dem Raimund 'sehen

„Verschwende" nachgebildet, das mit Recht all-

gemein gefallt und fortwährend eines zahlreichen

Besuches sich erfreut. Die Grundidee ist weniger

neu, als glücklich durchgeführt. Das Theater zeigt

zweierlei Wohnungen, in welcher momentan dop-

pelte Handlungen vorgehen. Die Beletage besitzt

ein Harpagob; Parterre haust eine dürftige Tröd-

lerfamilie ; durch des Glückes YVechsellaunen wer-

den die Reichen arm, die Armen reich; diese er-

höht, jene erniedrigt. Da diese Piece auch con

sonore gespielt wird und der Tonmeister Müller

steh desgleichen mehr dadurch begeistert fühlte, so

gewähren die Vorstellungen in der That einen ver-

gnüglich erheiternden Abend. —
Die Leopoldstädter Bühne brachte an Novi-

täten« l. Die Junggeselleowirtbschaft im Monde;

9. Der Wasserfall im Feenhain, mit Musik von

Nidetsky n. Scutta, beide Zauberspiele, für diese

LocaKtät imd für das hier heimische Publikum be-

rechnet, nnd insofern auch den bescheideuen An-
forderungen genügend. 5. Zauberbilder , ein pan-

tomimisches Quodlibet von Schadelzky, Musik von

verschiedenen Componisten; reich an Abwechselung

u. Maqnichfaliigkeit und Alle befriedigend, welche

sich, an solchen Guckkasten-Spectakeln noch nicht

übersättigt haben.— Kürzlich verlor dieses Volks-

ihcater und zugleich Wien den Nestor seiner Na-
tionalionsetzer im echt populären Style, Wenzel
Müller) der silberhaarige, aber immer noch mun-
tere, lebensfrohe, jugendlich heitere Greis starb

den 5. Aug. in der Curstadt Baden an einem bös-

artigen Nervenfieber. Er war den a6. Sept. 1767
tu Tyrnao in Mähren geboren, bildete sich unter

Dittersdorf Anleitung, ging cum Brünner Theater,

schwang sieh vom Violinspieler bis zum Kapell-

meister empor und kam endlich in gleicher Eigen-

schaft znr Marinnelli'schen Gesellschaft in Wien
1786, bei weicher er, 5 Jahre abgerechnet, die er
mit seiner Tochter Therese, nachmaligen Mad. Griin-

baum , nach Prag verschrieben , dort als Operndi-
rector verlebte, bis an sein Ende verblieb und in

wenig Monaten sein 5 o jähr. Jubiläum gefeiert ha-
ben würde. Müller gehörte zu den fruchtbarsten

Tonmeistern, denn er binterliess, nebst vielen ver-
ein» Iten Stücken, Cantaten, Sympboniecn, Ouver-
türen, Messen, Harmoniepartieen n. s. w. allein

327 Bühnenwerke, worunter sein erstes: Das ver-

fehlte Rendezvous, 1785 als 16 jähr. Jüngling für

Brünn comp., das letzte aber: Asmodi, oder Daa
böse Weib und der Satan, i834, sein Schwanen-
gesang wurde, und mehre derselben, ». B. Daa
Sonnenfest der Braminen, Die Zauberzither, Pix-

ichi, Die Odalicken, Daa Neu-Sonntag-Kind, Die
. Schwestern von Prag, Lustig Lebendig, Der un-
ruhige Wanderer, Das Schlangenfest in Sangora,

Das lustige Beilager, Die zwölf schlafenden Jung-

frauen , Die Teufelsmühle, Der Schusterfeierabend,

Der eiserne Mann, Der Teufelsstein, Der Fiaker

als Marquis, Tancredi, Doctor Faust's Mantel, Pach-
ter Valentin, Die Fee aus Frankreich, Aline, Herr
Joseph und Frau Baberl, Die gefesselte Phantasie,

Der Alpenköoig und der Menschenfeind, Der Sieg

des guten Humors n. a. nicht nur allgemein blei-

benden Antbeil fanden j sondern auch seinen Na-
men dem Auslande bekannt machten und durch

ihre Natürlichkeit und joviale Laune allenthalben

sich einbürgerten. *— Der Verewigte arbeitete mit

einer seltenen Leichtigkeit; binnen einer Woche
vollendete er die dickleibigste Partitur ; er war un-

erschöpflich an fröhlichen Weisen; ernst zu sein, ge-

laug ihm weniger, weil strenger Ernst ausser seinem

Charakter lag. Der schöne Nachruhm unbescholte-

ner Rechtlichkeit folgt dem Biedermann in die Grube.

Im Josephstädter Theater endigte Mad. Fischer-

Achten ihr Gastspiel mit demselben glänzenden Er-
folge, wie es begonnen. Eine besonders interessante

Vorstellung war jene des Ludovic, worin sie mei-
sterhaft die Pächlerin sang, ihr Gatte mit psycho-

logischer Wahrheit den Kapitain gab und Hr. Mei-

linger die Titelrolle übernommen hatte, welche,

obwohl ursprünglich ein Tenorpart, für ihn pon-

ctirt wurde und nunmehr vollkommen seiner Indi-

vidualität sich aneignet Auch Mad. Kraus-Wra-
nitzky eröffnete einen zweiten Cyclus nnd erntete

als Amins, Gabriele, so wie im Bravo, dessen tra-

gische Schlnas-Catastrophe verändert ward , unge-
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ih eilten Beifall. Angel i's Liederspiel: „Die klei-

nen Wilddiebe", schon bekannt als „Lustiger Fe-

lix", wird, belebt durch ein wirksames Ensemble,

wiederholt gern gesehen. Hr. Koch colorirt den

bornirtcn Förster mit echter Komik, und der Mäd-
chentrupp manövrirt ganz allerliebst.— Eine neue

Operette: „Der Seekadet" geht mit in den Kauf;

die Musik, von Labarre, ist leichter frantöais:her

Landwein, der nüchtern erhält. Die neue Ballet-

Pantomime: „Die vier Charactere" bietet nur oft

Gesehenes und erscheint als eitler Lückenbüsser.

Der dazu arrangirte mua. Apparat ist angemessen.

Uebrigeo« scheint über dieser Kunslanstalt ein eige-

nes Missgeschick zu walten. Nicht einmal ein vol-

les Jahr verfloss, dass Hr. Scheiner, früher Doctor

der Rechte, diese Entreprise antrat; und selbst seine

Feinde vermögen nicht su läugnen, dass während

aeiner umsichtigen Oberleitung Alles geschah, was
nur immer den Wünschen des Publikums zu ent-

sprechen vermochte. Allein man kann auch des

Guten su viel thun. Der Director wollte seine Un-
ternehmung auf einen Glanzpuukt potenziren, wel-

chen su behaupten ausser den Grenzen der Mög-
lichkeit lag. Er musste sich entfernen. Inzwischen

wird für Rechnung der Creditoren fortgespielt, bis

Hr. Stöger in Prag, durch lojähr. Conlradver-
p flicht ung gebunden, eine anderweitige Disposition

trifft. Dieses allerdings vorherzusehende Ereignisa

konnte selbst der glückliche Erfolg der letzten Neuig-

keit nicht mehr abwenden, dio anhaltend frucht-

bringend der Kasse sich erwies. Solche war eine

von einem Mitgliede, Hrn. Platzer, verfasste, recht

kurzweilige Localposse, betitelt : „Der falsche Con-
certist anf dem Hole- und Strohinstrumenie", worin

Hr. Rott in der Maske des Künstlers Gusikow er-

scheint und einige Piecen iu der That mit wahrer
'Virtuosität auf dem hölzernen Gelächter vorträgt.

Zugleich ist er auch Verf. der vorkommenden, sehr

artigen Lieder; die übrigen Musikstücke aber, Ou-
vertüren, Chöre u. Tänze, die untrügliche Spuren

von Eile u. Flüchtigkeit erkennen lassen, sind von
Hrn. Koloritsch, erstem Contrabassisten dieses Or-
chesters, componirt. Was dieser Burleske aber ein

apecielles, eigentümliches Interesse verlieh, war
ier Umstand, dass genannter Meister Gusikow, über

«reichen berichtet wurde, sich erst kurz suvor an
' bis io Abenden hier unter rauschendem Beifall

oroducirt und der talentvolle Rott demselben, nebst

riner naturgetreuen Copie und einem hohen Grad
technischer Fertigkeit, auch so manche individuelle

Nuancen abgelauscht hatte, wodurch er keineswegs

sur entwürdigenden Parodie, vielmehr zum höchst

erfreulich gelungenen Doppelbilde wurde.—
(BetckltiM folgt.)

Italien. Frühlingeopern u. t. w.

(ForUetsung.)

'Sovara. Am 2 3. Mai wurde dem sei. Gene-
rali auf dem hies. Gottesacker ein Monument er-

richtet, bei welcher Feierlichkeit 60 Instrumentali-

slen u. die Kapellsänger vom Dome u. von S. Gau-
denzio des Verblichenen Musik vortragen. Daa
Ganze begann mit einer Trauerouverture v. Mer»
cadante, Generalis Nachfolger. Nach dem Re-
quiem hielt Hr. Piccoli eine Lobrede auf den Ver-
blichenen, und gans su Ende musste die Ouverüue
wiederholt werden.

Bergamo. Bereits im Jahrg. 1820 d. Bl., 8.6*4.,

fand sich ein Aufsatz über die merkwürdige Be-

schaffenheit der hies. Stadt SUX Erzeugung der Te-
norslimmen. Seither vermehrten sich aber die Te-
nore u. Bassisten auf eine so erstaunliche Weise,
dass man in Betreff ihrer Bergamo, mit einer Be-
völkerung v. ungefähr 30,000 Einw., wenigstens für

jetzt, als die einzige Stadl aufErden betrachten kann,

welche die meisten Sänger aufzuweisen hat. ,Zum
Beweise des Gesagten folgt hier eine

Statistik der bergamaelitehea Geeangtkünttlgfr

vom Karneval 1 8 5 5,

wobei die Ortschaften ihre damalige Anstellung,

der Buchstabe S aber als aoi der bergam. Tonschule

von S. Mayr hervorgegangene Künstler andeutet.
'

Tenore: Gio. Battista Robini, Paria; «efne bei-

den Brüder Giacomo u. Geremia zu Hause ohne An-
stellung. — Domenico DonzeUi, Venedig.— Gio.

David u. sein Bruder (See.Ten.) zu Neapel.— David
Antonio, Enkel des grossen Giacomo, widmet sich

so eben dem Theater.— Biancbi Eliodoro, Livorno»

Biaochi Odoardo, Petersburg. Bianchi Adamo, iu

der vaterländischen Kapelle (erster u. dritter dieser

Bianchi sind ausgezeichnete Künstler).— Cantii An-
tonio, in der vaterl. Kapelle.— Paaini Gio. 8. kam,

so eben aus Madrid zurück.— Trezzini Carlo, 9.

Rom (s. Mailand).— Storti Gio. S., Lissabon.—

'

Arrigoti, S. London.— Milesi Gio. BatL S., Nei-
pel.— Gambaiti Alessandro, S. u. Rossi G. Batt.

S.— Marlinelli,S., Manlua.— De Bessi, Sohn.—
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Bordogni, Pari*.— Boaio Gio. S., Barcelona.— Bo-

B)o, Trento.— Carrara, Lissabon.— Decapitaneo

Gio. — Signorelli, Bergamo.— Monteroai, Me-
xico. — Marchetli Ferd. und Zanetti, an Hauae

ohne Anstellung. — Strazxa. — Ab. Guamini,

Pagani, Bergamt, alle drei in der Kapelle de«

Mailinder Dorna. — Forest!, S. Forini Gerola-

mo , S. Pontiroli Giut. S. beide ala Lehrer in

der Musikschule (Summa 55!).

Banaiuen: Giordani Gio. S., Mantna. — Sa-

vio Gio. S., Lisaabon. — Mignani, S. — Maz-

soleni Carlo, S. — Rebussini, S-, Bergamo. —
Maritii Ignazio, S., Mailand. — Valtellina, S.—
Alberti, S., Padova. — Orlandi Massimiliano,

Rom. — Paainetli Cherubino, 3. — Sangiovanni

Pietro, S. u. Morali Giuseppe , beide in der raterL

Kapelle.— ParietU, S., in d. Kapelle v. S. Marco

in Venedig.— Maver Carlo.— Gebr. Gianni*—
Codini, in der Kapelle zu Vcrcelli. Moroni.

(Summa 17!).

Prima Donnet Marcheaini, Casotti, Forini,

Motcheni, Corini, Bordogni (in Amerika), David

(Tochter dea Giovanni), Colleoni. (Summa 8.)

Man denke «ich noch hinzu die vor wenigen

Jahren verstorbenen berühmten Tenoristen David,

Viganoni, Nozzari, wie auch Bologneai, Manghe-

noni, Pagliaroli, und mache sich einen Begriff

Ton Bergamo's musikal. Clima!

Cremona. Im April gab man den Malek Adel

als Erstling des hies. bekannten Hornisten Benedetto

Bergonzi , worin seine Tochter Adelaide zum ersten

Male ala Primadonna Soprano die Bühne betrat

und Vater u. Tochter reichlich beklatscht wurden.

Von der Musik dieser Oper läaat sich wenig Löb-
liches sagen, weil Hr. B. nichts weniger als vor-

trefflicher Componist ist.

(ForUetsuag folgt.)

Erwiederung.
Herr Kapellmeister Dr. Friedrich Schneider

berichtigt in No. 45 d. Z. eine Stelle dea Send-

achreibens in No. 57 ders.; und hat vollkommen

Recht in seiner Berichtigung: wie das, in aolcher

Sache, dem fürstlichen Kapellmeister einem arm-
seligen, kleinstädtisch plauderhaften Gerichtsscbrei-

ber gegenüber, gebührt. Auch ist es Hrn. Sehn,

gar nicht zu verdenken, wenn er, hinter der „ia
Paris gestochenen Originalpartitur44 , aich der dort
angestochenen Schoossünde gar mancher deutschen
Musikdirectoren unserer Zeit, die ganz andere sind,

als er selbst — nämlich schlechte — nicht erin-

nert; der Schooasünde nämlich, wo sich's irgend

will Ihun lassen, bald Instrumente, bald (wie in je-

nem Quartett) einen Chor hinzu zu setzen, damit
nur mehr Lärmen und stärker applaudirt werde.—
Wenn aber alle Verkehrtheiten und Missgriffe je-

nes ehrlichen Queerkopfs und überschwenglichen
Musik-Enthusiasten in dieser Zeitung berichtigt wer-
den sollten: so würden Ihre Nummern im Rest
dieses Jahres schwerlich hierzu ausreichen. Dafür
indessen wird der Hr. Redacteur eorgen.

Dem Verf. jenes Aufsatzes aber ist von an-
dern Seiten zu Ohren gekommen, es wüsaten mu-
sikalische Leser verachiedner Art nicht recht, was
überhaupt jene langausgedehnte Historie — ausser,

dass sie manchen kurzen Spass bringe — eigent-

lich woUe und solle. Es sey daher dem Verf. des-

selben erlaubt, hier jene alten Maler nachzuahmen,
die unter ihr Bild schrieben — z. B. das i$t ein

Hahn! — Es wollen und sollen jene Blätter —
nicht durch Lehre: darüber lieset man hinweg;

noch durch tadelnde Nachweisung: diese nimmt
man übel und erbittert sich dagegen — sondern
heitern Muths durch unmittelbare Darstellung zu

bemerken geben, was redlichgesinnete, treuherzige,

auch nicht unverständige, mithin achtbare Leute,

nur aber über das, was Musik betrifft, viertels-

oder höchstens halbwissend, und dabey für sie mit
einem bis zum Verdutzcn eifernden oder bis nach
dem Blanen der Wolken greifenden Enthusiasmus

erfüllt: was solche Leute, hinter dem Bollwerk
grosser und vieler, dabey mitunter nicht übellau-

tender Worte und einigem Anschein von innerm
Zusammenhang, für schaales und nichtiges, ver-
kehrtes , verworrenes , lächerliches Zeug zu Markte
bringen, wenn sie über Kunst und Künstler spin-

liairen oder Kunstwerke kritisiren und recensiren.

Findet man das nun nicht in jenem Sendschrei-

ben: so kann dies allerdings am Autor liegen; aber

auch am Leaerl An wem nun: darüber haben
Dritte zu entscheiden; und diese mögen's ihun.

sUiptig, bei Breitkopf und Hörtel. Redigirt von G. W. Fink unter »einer Verantwortlichkeit.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 2UB December. 48. 18 35.

Recension.

Systematisch-chronologische Darstellung der TWl-

»ihalischen Literalur von der frühesten bis auf
die neueste Zeit. Nebit biographischen Noti-

len über die Verfasser der darin aufgeführten

Schriften u. kritischen Andeutungen über den

innern Werth derselben. Von Carl Ferdinand

Becher, Organisten an der Peterskirche zu Leip-

zig. Erste Lieferung. Leipzig, bei Rob. Friese.

i856. 164 S. in lang 4.

Seitdem unser fleissiger J. Nie. Forkel die musi-
kalische Welt mit »einer vortrefflichen allgemeinen

Literatur, einem ruhmwürdigen und dankbar an-

erkannten Werke, das kein Volk damals aufzu-

weisen hatte, beschenkte, sind 43 Jahre verflossen,

binnen welcher Zeit Vieles für Tonkunst gesche-

hen, was der Literatur merkwürdig sein muss.

Wohl ist in musikal. Zeitschriften nicht Weniges,
ja eine Menge hierher Gehöriges besprochen wor-
den, was auch vermittelst der Register u. Register-

bücher nicht gar tu mühsam aufzufinden ist: es

gehört aber doch schon einige Vertrautheit mit dem
Gegenstande, oder wenigstens eine entschlossene

Munterkeit dazu, die sich wiederholtes Nachschla-

gen nicht verdri essen lässt. Auch hat Gerber in

einem a. u. n. Lex. der Tonkünstler Forkel'» Werk
in vielen Dingen trefflich vervollständigt, wenn wir

auch Blankenburgs u. Anderer Zusätze übergehen.

Allein in der alphabetischen Ordnung eine» Ton-
kün»tler-Lex.'a findet «ich da« Verbesserte n. Hin-
zugefügte ungleich schwieriger, als irgend wo, wie

der Verf. selbst »ehr richtig bemerkt. Da» Aus-
land hat unter der Zeit für diesen Gegenstand in

der That nichts gethan, was namhaft gemacht zu

werden verdiente, ausgenommen da» von Dr. Peter

Lichtenthai i8a6 in Mailand herausgegebene, sehr

verdienstliche, von uns i8a8, S. 555, besprochene

37.Jshrj.ni.

und ausgezeichnete Werk : Dizionario e Bibliografia

della Musica, was zur Uebersetzung Forkel's in'»

Italienische wichtige Zusätze und manche Verbes-

serungen brachte und die Literatur bis 1826 von

1793 an weiter führte. Abgerechnet, dass die ita-

lienische Sprache nicht jedem Freunde der Litera-

tur zugänglich ist, bleibt doch des zu Berichtigen-

den und des neu Hinzuzufügenden so viel, dass

eine solche Arbeit, wie die vorliegende, höchst

erwünscht, ja nothwendig genannt werden muss.

Hr. B. erwirbt sich daher ein grosses Verdienst

um alle Musikfreunde, dass er »ich dieser eben

nicht sehr angenehmen, hartnäckigen Flcisa ver-

langenden Arbeit unterzog. Es ist nicht genug,

dass man die vielfachen Vorarbeiten Anderer treu-

lichst benutzt, sondern sie müssen mit einander

verglichen und wo möglich mit den Werken der

angeführten Männer selbst zusammengehalten wer-
den, damit der Mängel und Fehler weniger, und
zwar bedeutend weniger werden. Das Alles ist

hier geschehen und so gut, als man es nur erwar-
ten darf. Unbedingt ist also da» rechtlich behan-

delte Unternehmen allen Freunden der Tonkunst
bestens zu empfehlen; nützlich ist es ohne Wider-
spruch und verdient alle Unterstützung. Diese Un-
terstützung kann nun aber nicht allein im Abneh-
men eines Exempl. bestehen, was Jedem für sich

nützlich ist, sondern auch darin, das» man nach
Kräften die bestmögliche Tüchtigkeit des Werkes
nach dem Wunsche de» Verf. fördern hilft. „Lei-

der", heisst es in der Vorrede, „bekenne ich, das»

vielleicht manche interessante Schrift meiner For-
schung entgangen, manche nicht sorgfältig genug

aufgezeichnet worden ist. Freundlich bitte ich um
solcher Irrungen willen um gütige Nachsicht und
verbinde schliesslich an alle musikal. Schriftsteller

und Freunde der Tonknnst die ergebenste Bitte,

mich mit Zusätzen, Berichtigungen u. Verbesserun-

gen dieser Literatur zu erfreuen. Alle Mitlheilun-

48
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gen, die mir zu Händen kommen, werden mit dem
herzlichsten Danke aufgenommen und spater in

Nachtragen zu diesem Werke dem miuikal. Pu-
blikum übergeben werden." Eine solche Sprache

steht bei einer solchen Unternehmung am rechten

Platze und beweist , dass der Verf. recht gut

kennt, worauf es hier ankommt. In allumfassen-

der Vollendung ist ein solches Buch bei aller Mühe
nicht das Werk irgend eines einzelnen Mannes, und

doch muss es Einer auf sich nehmen, Einer die at-

lantische Last. Da mag man wohl helfend, un-

terstützend eingreifen, sich aber nicht damit wich-

tig machen wollen, wenn man etwa einen und den

andern Artikel besser weiss, was eben nicht viel

sagen will. Wer aus dem Vorrathe seines Wis-
sens nicht einmal eine oder die andere Bemerkung
weggeben und jede Kleinigkeit nur für nolhdürflige

Selbstexistenz für eigenen Namen zusammenhalten

muss, ist kein reicher Mann, oder er ist noch

schlimmer von einem Geiz der Eitelkeit umstrickt,

dass er gar kein Mann ist. Was wir dafür thun

können, geschieht. — Eine Recension bis iu's Ein-

zelne wird bei einem Buche, das nicht zum Lesen

hinter einander, sondern zum Nachschlagen be-

stimmt ist, Niemand vor der Hand verlangen, kaum
erwarten. Eine übersichtliche, das Ganze schil-

dernde Darlegung ist hier das allgemein Nützliche,

und diese soll folgen. Syttematitch ist die Dar-

stellung gerade so, wie sie Forkel gab, dessen Li-

teratur dem neuen Werke zum Grunde gelegt wurde,

jedoch in der Art, dass jede Schrift, welche der

Verf. darin anführt, mit andern Quellen vergli-

chen wurde, was sich wirklich so verhält. Der

von F. angegebene, oft Seiten lange Inhalt der

Werke ist hier weggelassen und dafür sind die

Quellen angegeben worden, wo er sich findet.

Chronologisch ist die Darstellung so weit es mög-
lich ist, d. h. nicht da, wo Uogewissheiten Statt

haben, z. B. im 4ten Gap., das die Musik der

Griechen u. Römer behandelt, wo die Schriften

nach dem Alphabete geordnet sind. In der Regel

sind die Schriften der Zeitfolge nach angezeigt,

wie im Forkel. Zusätze und Veränderungen der

Angaben wird man viele finden, Alles so kurz,

als es der Zweck des Werkes nur gestattet Zu-

weilen wünschten wir, namentlich bei wichtigen

Schriften, einige Bemerkungen mehr, wofür man-
che Zuthaten solcher Schriften, die für den Musi-

ker so viel als nichts enthalten, im Fortgange auch

hier, wie im Forkel, wegbleiben könnten. Ein

solcher ist z. B. S. 43, wo von den neuern Schrift-

stellern gehandelt wird , weiche von der griech. u.

röm. Musik überhaupt schrieben, Nalalis Comes,
den Gerber in s. Lex. aufnahm. Die angeführte
Zergliederung des Inhaltes im So. B. unserer Zei-
tung ist von mir darum gegeben worden, damit
künftige Forscher mit diesem Buche ihre Zeit nicht

verderben sollen. Ein ganzes Werk dieser Art
mit genauen Auazügen solcher Schriften, die nur Ei-
niges enthalten, was etwa zu brauchen sein möchte,
wäre äusserst nützlich; die Literatur selbst würde
dadurch viel gewinnen. Vielleicht kommt die Zeit,

wo dergleichen willkommen ist. —- Die biogra-

phischen NotUen bestehen fast ausschliesslich in

Angabe des Amtes, des Geburls- u. Sterbejahres,

wenn schon Nachrichten davon vorhanden sind.

Es ist nicht möglich, in einem solchen Werke je-

des Einzelne selbständig zu untersuchen; das wird
auch wohl Niemand fordern, besonders wo mit
solcher Aufmerksamkeit, wie hier, die verschie-

denen Angaben Anderer benutzt und verglichen

worden sind. Wenn ein Schriftsteller verschiedene

Namen führt, scheint es uns jedoch zweckmässig,

sie sämmtlich anzuführen, weil der Leser, wird
er von Jemanden mit dem veränderten Namen ge-

nannt, leicht einen andern Mann darunter verste-

hen könnte; z. B. steht S. 1 : Coranus oder Corio-

Ianus (Arabros.), wozu Forkel noch schrieb, was
hier fehlt, was aber nicht unnütz ist: „oder de

Gora, auch Ambrosius de Massaris." — Der auf

dem Titel ingesagten kritischen Andeutungen über

den innern Werth der angeführten Werke sind

nur wenige, wogegen wir auch in diesem Falle

aus guten Gründen, die wir nicht auszuführen wil-

lens sind, nichts einzuwenden habeu. Mag der Vf.

in diesem Punkte beifügen, was ihm hier u. dort

zo geben gut scheint; es würde ihm sein Werk zu

sehr erschweren, wollte er sich ein Gesetz daraus

machen.— Das l. Heft schliesst mit den Schrif-

ten über Erfindungen musikal. Instrumente n. an-
derer hierher gehöriger Kunstwerke, *. B. Chro-
nometer, Chiroplast u. Instrumentalton-Sprachkunst.

Möge der Hr. Verf. für seine mühevolle und

äusserst nützliche Arbeit zur erleichterten Fortse-

tzung derselben den verdienten Antheil der Musik-

freunde und die freundliche Unterstützung der hierzu

Befähigten finden, welche zum glücklichsten Gelin-

gen ihm und uns höchst wünschenswerth, ja not-
wendig sind. G. IV. FUti,
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Musikalische Topographie von Merseburg.

Die Gesangleistungen aind hier weder gross

noch häufig, und können Beides nicht sein aus fol-

genden Gründen: Der Sängerchor der Gymnasia-

sten ist, wie auf allen preussischen Gymnasien,

schwach und besteht nur aus solchen, die sich

nicht unbedingt den Studien widmen, sondern aus

Secunda oder Prima au einem andern Berufe über-

gehen. Die wissenschaftlichen Anforderungen an

die Sludirenden sind so bedeutend u. vielfach, dass

die Beschäftigung mit Musik ganz in den Hinter-

grund treten muss, wenn Einer die Universität be-

ziehen will. Daher sind fast alle Choristen nur

solche, die sich des Unterhalts wegen auf einige

Zeit dem Choro anscliliessen, um sich einige Tha-
ler zu verdienen. Es steht nämlich als Maxime
fest: Wer nicht ganz besondere Geistesanlagen u.

Vermögen hat, kann auch nicht studiien; und auf

dem Gymnasium dürfen nur diejenigen bleiben,

welche das Abiturienten-Examen «u machen ge-

denken. Bei von Jahr iu Jahr immer höher stei-

genden Anforderungen an wissenschaftliche Leistun-

gen ist es daher natürliche FoJge, dass die Chöre
immer mehr zusammenschmelzen u. am Ende ein-

gehen müssen, so nöthig sie auch der liturgischen

Gesänge wegen sind. An gehörig reife Tenor

-

oder Bassstimmen ist folglich an solchen Chören
gar nioht au denken.

Als Gesanglehrer am Gymnasium ist der Mu-
sikdirector u. Domorganist fVilh. Schneidtr ange-

stellt; wöchentlich 4 Unterrichtsstunden. Der Chor
der Gymnasiasten hat die liturgischen Gesänge in

den Kirchen austuführen , alle 1 4 Tage eine Mo-
tette, und bei grössern Leistungen au unterstützen.

Daau ist er in 5 Abtheilungen aus allan 5 Klassen

gebracht, die jeden Sonnlag wechseln. Dafür ist

ihnen ein Singumgang sum Neujahre als Belohnung

angewiesen. Da ein besonderer Cantor in der Dom-
kirche nicht angestellt ist, muss Hr. Schneider, di-

rigirt er, das Orgelspiel einem Befähigten übertra-

gen. Die von ihm in den Singstunden eingeübten

Motetten dirigirt der Chorpräfect. Die Musikauf-

fuhrungen in der Stadt u. den Vorstädten an ho-
hen Pesten werden von den angestellten Lehrern
besorgt. — Der Musikdir. ist noch verpflichtet,

alle Mittwoch den in der Nähe wohnenden u. in

der Stadt selbst angestellten Schallehren 0 Stan-

den Unterricht im Geaange, in der muaikaL Theo-
rie n. im Orgelspiele gratis tu ertheilou, wozu das

geistliche Ministerium eine kleine Orgel zu 10 Stim-

men mit a Manualen u. Pedal in einer Klasse hat

erbauen lassen. Auch die an jedem ersten Dienst-

tage eines Monats hier zur Confirraalion erschei-

nenden Schullehrer, Organisten und Cnntoren aus

dem ganzen Regierungsbezirke, welcher 56 Epho-
rieen in sich schliesst, hat der Musikdir. im mus.

Fache au prüfen und die Censur an die KöaigL

Regierung abzugeben, so wie ihm von dieser Be-

hörde auch alle auf Orgelbau u. Orgelreparatareo

bezüglichen'Eingaben der Land räthe u. Superinten-

denten des Regierungsbezirks cur Begutachtung vor-

gelegt werden. Nach vollendetem Bau hat er dio

Revision zu besorgen.

Wilb. Schneider ist am II. Juli i;85 au Nen-
dorf bei Annaberg geboren u. hat sich durch ver-

schiedene Compositionen u. besonders durch mehre
musikal. Unterrichtsschriften bekannt gemacht.

Gesangvereine sind wiederholt entstanden u.

wieder verschwunden, da die höhern Stände sich

zur Theilnahme nicht geneigt zeigen und die an-
dern sich schüchtern zurückziehen, besonder« die

Damen. Die Lehrer der Bürgerschule haben da-
her blos unter sich einen Männerverein. — Die
Orchesterrausik hat durch Thatigkeit des Siadtmu-

sikus Braune für eine Mittelstadt eine gute Höhe
erreicht. Er hat ia— 16 Musikgebülfen u. Lehr-
linge, mit denen er Sommergarlenconcerte u. Bälle

besorgt; im Winter 6— 8 Abonnement- Concerte
im Schlossgartensaale, wo Symphonieen v. Haydn,
Mozart, Beethoven etc. vollständig besetzt aufge-

führt werden; Gesang nicht oft. In der Regel

hört man Musik mit an, wenn sie wohlfeil gebo-
ten wird, fordert Ausführungen, wie in den gröss-

ten Städten, thut aber selbst nichts daau. Nur ein

K. Beamter schliesst sich mit der Violine «n «ei-

nem Vergnügen den YVinterconcerten an.—* Noch
gibt es einige Pianofortespieler, die- sich

Vierhlndiges

Lieder und Geeänge.

Fünf Geeänge mit Begl. dee Piano/, comp. —
von Carl Günter. Barlin, bei T. TrautWein.

Pr. ia Gr.

Mädchens Nachruf, von Aug. v. Pisten, ge-

fällt tun nicht; „Der Eichwald brauset" ist auch

schon besser in Töne gebracht $ das Knaben Bexg-

lied von Unland ist volksmiaaig leicht; Grctchan*
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Freude, v. Unland, ist besser and kann gefallen;

Ingeborg's Klage, ans der Frilhjofa - Sage , nicht

tief und nicht fliessend genug.

Vier deutsche Lieder mit Begl. des Piano/,

comp. — von Ferd. Möhring. Op. 1. Berlin,

bei Gröbenschütz u. Seiler. Pr. 10 Sgr.

Jeder Sanger hat seine Freunde; denen wer-

den diese Erstlinge wahrscheinlich gefallen haben.

Es ist aber immer rathsam, wenn man nicht zu

früh in's OeffenÜiche tritt Die Lieder sind ge-

wöhnlich.

.Drei Gesänge mit Begl. des Piano/, comp. —
v. Louis Huth. Op. l. Berlin, bei Carl Klage.

Pr. 13 gGr.

Mit etwas frischerer Phantasie, als die vori-

gen; für Freunde gewiss wirksam, für das Publi-

kum tu f. üb. Das beste ist das letzte: Könnt' ich

Dein vergessen.

i . Guirlanden, oder Lieder u. Gesänge mit Begl.

des Piano/., herausgegeben von A. Meth/essel.

In Monatslieferungen, jede zu 5 Rogen, l. H.
Wolfenbüttel, b. Hartmann. Pr. 12 Gr.; Sub-

scriptions-Pr. 6 Gr.

3. Guirlanden mit Guitarrebegleitung. Dasselbe

Werkchen. Pr. 8 Gr. (4 Gr.)

Das erste Heft dieses Unternehmens enthalt

lauter Compos. von Melhfessel, dem Herz. Braun-

schweigischen Kapellmeister u. bekannten Liederton-

setzer, theils ausgeführlere Gesänge, theils wirkli-

che Lieder, alle so eingänglich und ansprechend,

dass wir ihnen viele Freunde versprechen dürfen.

Ein zweites Heft haben wir noch nicht gesehen:

es wäre aber der Fortsetzung und des Anthefls

der Liebhaber wohl werth.

Vier deutschte Lieder /dr eine Bass- oder Ba-
ritonstimme mit Begl. des Piano/, comp, von

Heinr. Dorn. i6tes Werk. Leipzig, bei Frdr.

Hofmeister. Pr. 13 Gr.

No. i. An Minna, von Jean Paul, ist sehr

schön) No. s. Gesang der Todten, von A. v. Pla-

ten, angemessen; No. 5. Einsamkeit, von W.Mül-
ler, wird noch mehr gefallen; No. 4. Kirmeslied,

vun Lyser, im Volksdialekt, sehr munter u. an-

sprechend. Das Lied (die übrigen stehen zwischen

Lied u. Gesang) ist im $ Takt geschrieben: uns

wäre der £ Takt hier lieber; ist Hoch der Wal-
ser hier am Orte und fühlbar genug.

Acht Gesänge fiir eine Sopran- od, Tenorstimme

mit Begl. des Piano/, comp.— v. A. F. Wu-
strow. 1 4t es Werk. Berlin, bei H. Wagenführ.
Pr. so gGr.

No. i. Die Sterne, von Heine, ein angeneh-

mer Gesang; No. 3. Der Abend auf dem Wasser,

ein gefälliges Lied, in der Erfindung weniger, mehr
in der Begl. eigen; No. 5. Die Sprache der Melo-
die, von A. Schreiber, ein gefälliger Gesang; No. 4.

Beim Siegesmahle, aus Stieglitzes Bilder des Orients,

weniger getroffen; No. 5. Der sterbende Färse,

ebendaher, Gesang, der uns etwas fern steht; No. 6.

Serenade, von YV. Hanff, ein angemessen sanftes

Lied; No. 7. Liebesgruss, von Strohmeyer, mehr
eingänglich als tiefempfunden; No. 8. Der Fischer-

knabe, von A. v. Platen, ebenso. Wir glauben

daher, dass dieses Heft nicht Wenigen erwünscht

sein wird.

Der Kuss, Gedicht von Adalbert v. Chamisso,

mit Begl. des Piano/, oder der Guitarre t in

Musik gesetzt von Loren* Lehmann. Ebenda-

selbst. Pr. 4 gGr.

Für einen Mund, der gern küsst, recht natürlich.

Auserlesene, echte Volksgesänge der verschieden-

sten Voller mit Urtexten u. deutscher Ueber-

setzung gesammelt in Verbindung mit 4. SV

.

von Zuccalmaglio , ein- u, mehrstimmig ein-

gerichtet mit Begl. d. Piano/, u. der Guitarre

u. herausgegeben von E. Baumstark. Darm-
stadt, b. L. Pabst. i835. Pr. 13 Gr. (Heft 1.)

Das zweite Heft dieser Sammlang haben wir,

durch ein Verseben, das nichts auf sich hat,

in diesen Blättern früher angezeigt. Zum Theil

verweisen wir darauf und geben das Uebrige, was
wir zu sagen haben, kurz. Es ist hier von Volfcs-

gesängen, nicht von Volksliedern, die Rede, was
die IUI. Herausg. selbst unterscheiden. Die Vor-
rede ist lesenswerth. Das Unternehmen ist eben
so schwierig, als es empfehlenswerth ist, wenn
auch nicht Alles nach Wunsch gelinge, was kaum
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zu erwarten sein dürfte. Die Sammlangen, wor-

aus Eins nnd das Andere dieser Gesänge entlehnt

ist, sind seibat nicht immer geoan u. zuverlässig

genug. Die Begleitung dieaer Gesänge, die Ucber-

setzung bieten oft nicht geringe Schwierigkeiten.

Daa erste Südamerikanische hat den Ton dieser

Gesänge, aber nicht daa Feuer der Bewegung.

No. 2. Die Taube, Russisch, kennen wir als acht.

Der rassische Text fehlt. Der westphälische Nix
auf dieselbe Melodie scheint uns so wenig volks-

thürolrch, als dem Heransgeber. No. 5. Edelko-

nigs Kinder. Niederteutsch, klingt eher mehr nörd-

lich, aber gut; die andere Melodie ist wirklich

teutsch. No. 4 , mit jenem in der Melodie über-

einstimmend, wird für indisch gehalten, ist aber

u nacht. Das letzte ist Florentinisch, 2stimmig, aas

Micchianti Trentisei Arietti nazionali Fiorense, echt

italienisch, aber nicht eben alt* Wir wünschen
der Sammlung Gedeihen.

Deutscher IAederlranx, mit Ptanof.-Begl. von

Wilh. Nedelmann. Erstes Heft. Essen, bei

G. D. Bädeker. Pr. 16 gGr.

Alle dieae Lieder sind für eine Singstimme.

No. l. Das Abendläuten, von G. W. Fink, ist

durchcomponirt u. sehr gelungen. Wir bemerken
nur, dass es S. 3 anstatt sotto voce heissen muss
„mit heller Stimme". No. a. Der Morgenstern,

Ton Hebel, gans schlicht und natürlich; No. 5.

Gute Nacht, von Th. Körner; No. 4. Schweixer-

lied, von Gothe ; No. 5. D' Freudestund, Ton He-
bel; No. 6. Treue, von G.W. Fink; No. 7. Zu-
friedenheit, von Hölty ; No. 8. Daa Vaterland, von
Harms; No. g. Abendlandschaft; No. 10. Die Stille

der geweiheten Nacht , von F. A. Krummacher

;

No. 11. Daa Lied vom. Glück, v. Rückert; No. 1a.

Daa München, v. Gleim. Alle dieae Lieder, manche
durchcomponirt, aind völlig einfach in Melodie u.

Begl., anspruchslos v. Comp, so behandelt, dass der

meist wohl gewählte Inhalt der Gedichte die Haupt-
sache bleibt und die Tone leichte Verschönerung.

Nachrichten.

Dresden. Hrn. MD. Rastrelli's Oper „Bertha

von Bretagne" ist nun schon mehre Male mit Bei-

fall über die Bühne gegangen, auch bereits in die-

sen BL, obschon nur mit einigen Worten, ange-
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I zeigt worden. Allein sie verdient schon deshalb

eine nähere Erörterung, weil der Componiet, aeit

seiner frühesten Jugend in dieser Stadt lebend, mit

der Musik deutscher Meister bekannt, später nach
Italien ging, dort 5 Jahr in Bologna unter Mallei

mit grossem Fleisa studirte, dann wieder hierher

kam und aeit mehren Jahren daa so beschwerliche

ab instruetive Amt eines Musikdirectors bei dem
Königl. Hofoperntheater , so wie in der Kirche mit

dem besten Erfolge verwaltet. Er ist also wie die

Franzosen sagen, im «tifant de la ptqoe, in musi-
kalischer Hinsicht unter den Waffen aufgewach-
ten. — Der Text ist von einer hiesigen Dichte-

rin und gleicht sehr — man sagt , ohne ihr Vor-
wissen— der „ Elisene" u. dem „Wald von Herr-
mannstadt". Die Situationen sind nicht unmusika-

lisch, aliein abgenutzt, die Verse lyrisch, auch
nicht uneben, aber etwas matt. Gans anders ist

Hrn. RastreUTs Musik dazu. Sie ist neu, mitunter

wahrhaft originell, kräftig, klar und voll ange-
nehmer Motive. Es klingt n. klappt Allea dann,

wie Mozart su sagen pflegte, man hört überall ei-

nen reinen , klaren Satz, gute Stimmenführung u.

tüchtige Bässe. Dabei ist der Verf. gar nicht hin-

ter dem Zeitgeschmäcke zurückgeblieben , er ver-
steht drein au schlagen und Lärmen au machen
und Allerliebste Balietmotive au schreiben ; aber er

macht eben beides mit Verstand , am rechten Orte
nnd daher auch mit rechtem Effect. Was aber
ganz besonders an dem Componislen su empfehlen
und nicht genug su loben ist, daa ist sein schönes

melodisches Talent, was überall durchblickt und
italienische Süssigkeit mit deutscher Kraft u. Gründ-
lichkeit auf eine glückliche Weise vermählt. Ref.

glaubt Hrn. Musikdir. R.'s „Bertha von Bretagne"

allen Theatern empfehlen su müssen. Die Ensem-
ble'« , s. B. der Chor der Räuber im ersten Act,

daa Quartett ebendaselbst, sind ganz vorzüglich ge-

lungen, und glückt es Hrn. Rastrelli einmal, einen

recht hochpoelischen Text su bekommen, so wird
er gans gewiss eine vortreffliche Musik daxu liefern,

denn er hat beides, das Wollen u. das Vollbringen.

Am 7. Nov. ward von Mad. Friedrichs, geb.

von Holst aus London, ein grosses Vocal- u. In-

«trumeutalconcert mit Begleitung der KönigL Ka-
pelle und unter Leitung dea Hrn. Musikdir. Ritter

Rastrelli , im Saale des H6tel de Pologne gegeben.

Der erste Theil begann mit einer Ouvertüre von
Rastrelli aus einer frühern Oper. Lebendig nnd

frisch. Arie von Donisetti, gesungen von FräuL
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Veltheim. Donizelti's Weise ist bekannt, eben so

die Manier der verdienstvollen Sängerin. Grosse

Fantasie für die Harfe u. Orchesterbegleitung von

Bochsa. Von Fantasie war wenig darin zu spüren.

Richtiger ist der englische Titel : „Reminiscences of

England", denn es ist ein Potpourri von englischen

Nationalmelodieen, das an Ort u. Stelle viel Theil-

nahme erregen mag. Für uns hat der sehr ver-

altete englische Grenadiermarsch z. B. kein beson-

deres Interesse. Hr. Bochsa, selbst Harfenspieler,

schreibt sehr bequem und brillant für die Harfe.

Das Spiel von Mad. Friedrichs ist in allen Bezie-

hungen vortrefflich zu nennen. Ihre Passagen sind I

meisterhaft abgerundet und rollen hin wie Perlen, i

ihr Triller ist, für die Harfe, sehr schön, so wie

ihr Anstand. Wir haben hier noch nichts Aehn-
liches gehört; dabei ist Mad. Friedrichs eine höchst

artige, bescheidene und liebenswürdige Künstlerin.

Möchte sie nur auch einmal etwas anderes, als

immer Bochsa hören lassen. Adagio und Polacca

für Clnrinette. Componirt von Kummer, vorge-

tragen von Kolte. Vortrefflich, wie man es von

diesem Künstler gewohnt ist. Quartett aus der

Oper „Moses" von Rossini mit Harfenbegleitung.

Bekannt. Wurde gut gegeben, macht aber auf

dem Theater mehr Wirkung.

Zweiter Theil. Nocturne en Trio für Harfe,

Clarinette, Violine u. Harfe, vorgetragen von Mad.

Friedrichs und den Kamraermus. Kotte u. Haase.

Composition abermals von Bochsa. Mad. Fried-

richs u. ihre Begleiter äusserst brav. Duett von

Rastrelli, ges. von den Herren Babnigg u. Schuster.

Zweites Concerlante für zwei Violinen von Spohr,

vorgetragen von den Herren Gebr. Franz u. Jo-

hann Poland. Die Billigkeit erfordert, etwas mehr
über diese Leistung zu sagen, da sie ganz gewiss

zu den glänzendsten Punkten des ganzen Conceites

gehört und manches Eigentümliche dabei Stall fin-

det. Die beiden jungen Männer sind Söhne des

bekannten vortrefflichen Violinspielcrs der hiesigen

Königl. Kapelle, für den einst C M. von Weber
die Arte mit obligater Viola im Freischütz schrieb,

und der auch schon in diesen Blättern mehrmals

mit der ihm gebührenden Auszeichnung genannt

worden ist. Der ältere der beiden Jünglinge hat

seine juristischen Stadien so eben rühmlichst voll-

endet und hat sich als öffentlicher Notar immatri-

culiren lassen; der zweite wird hoffentlich bei der

Kunst bleiben. Wenn man nun überlegt, dass das

Stück von Spohr, für ihn selbst und den bekann-

ten berühmten Concertmeister Müller aus Braun-
schweig geschrieben ist, so kann man schon den-
ken, dass es ein Bravoursatz a la Spohr ist. Und
in der That, es ist ein herrlicher Satz, herrlich

an Erfindung und köstlich an harmonischer Aus-
arbeitung. Von beiden jungen Männern ward er

auf eine Weise vorgetragen, die zu ihrem aller-

grösstcu Lobe gereichen muss, nämlich silberrein

in der Intonation, brillant in der Ausführung und
voll Geschmak und Ausdruck im Vortrage. Der
Vater mag sich gefreut haben und wahrlich, es

ist ihm zu solchen Söhnen Glück zu wünschen.—
Hierauf wieder Reminiscences of Scoltland für dio

Harfe mit Orchesterbegleitung, von Mad. Friedrichs

wieder vortrefflich gespielt, aber, toujours Bochsa,

rien ijue Bochsa. — C. B. von Miltitz.

Ueber die er$te Aufführung des „Faust" von Go-
the, mit Musik vom Fürsten Radziwill, von der

Sing-Akadcmie zu Berlin am 26. Oct. i835
zu tvolilthätigem Zweck veranstaltet.

Angezeigt von J. P. Schmidt.

Die reiche VVunderwelt, welche sich in Gö-
thc's Faust vor dem geistigen Auge des Lesers schon
entfaltet, das fantastisch bunte Spiel der Zauberge-
stalten, die Romantik, welche in diesem dramati-

schen Gedicht vorwallet, giebt auch dem Reich
der Töne gegründeten Anspruch auf die Erhebung
und Verschönerung der lyrischen Momente durch

den Reiz des Gesanges und den Klang der Instru-

mente.

Der Dichter selbst hat diese Doppelwirkung
schon durch die Geislerchöre und verschiedenarti-

gen Gesänge bezeichnet, welche in die hohe Tra-
gödie wesentlich verwebt sind.

Der verewigte Fürst Radziwill, von dem tie-

fen Sinn und den Schönheiten der Dichtung begei-

stert und durchdrungen, fühlte sich berufen und
an Phantasie reich genug begabt, um seine Muse
der des Dichterfürsten zuzugesellen. Fast 5o Jahre

und die regsten Geisteskräfte verwandte der edle

Tondichter auf die Composition der Melodramen
und Gesänge zu Faust, in selbst geschaffener, ei-

gentümlicher Form, ohne weitern Zweck, als die

höchste Wahrheit des geistigen Ausdrucks u. Schön-

heit der Tonschöpfung im Allgemeinen u. Einzel-

nen. Hier konnte keine Beschränkung der freien

Gestaltung durch kleinliche Rücksicht auf die Zeit-

dauer einer theatralischen Vorstellung oder die mehr
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oder minder «chwere Art der Ausführung Stall fin-

den. Erhebt «ich ja doch das Gedicht über jede

herkömmliche Form, dennoch in sich selbst ab-

geschlossen!

Völlig frei durfte daher auch der Tondichter

im Gebiet der Erfindung walten, nur dem Gedicht

sich aufs Innigste anschliessend. Und dies hohe

Ziel hat Fürst Radxiwill mit seltener Ausdauer u.

reger Willenskraft glücklich errungen. Die näch-

stens im Druck erscheinende Partitur wird dies au-

genscheinlich darthun. Doch nicht das blose Stu-

dium und die Ansicht eines solchen Kunstwerks ist

allein genügend; der Musikfreund will die Töne
auch hören und die Wirkung gemessen, welche

der Compon. beabsichtigte. So entstand denn hier,

wo diese Composition grossen Theils geschaffen, ja

in der Wohnung des kunstliebenden Fürsten von

denen theilweise bereit* gehört, welchen der Zu-
tritt zu diesen höhern Kunslübungen vergönnt war,

um so regeres Verlangen nach einer würdigen Auf-
führung derselben. Die von dem Verewigten ge-

pflegte Singakademie hatte die nächste Verpflich-

tung, dem Verlangen der Kunstfreunde zu genügen,

und ihat es mit dankbarer Liebe. Bei allem Eifer

war es doch unmöglich, an einem Abende sämmt-
liche Musikstücke auszuführen , da auch ein Theil

des Gedichts nolhwendig vorgelesen werden mtis&te,

um den Sinn der Composition deutlich zu machen,

und sonach die gewöhnliche Zeildauer hierdurch su

sehr überschritten worden wäre. Es blieb daher

nur der Ausweg übrig, eine Auawahl der Gesänge

u. melodramatischen Scenen zu treffen und diesem

Fragmente des Gänsen solche Ordnung u. Verbin-

dung zu verleihen, dass die Handlung fortschrei-

tend wenigstens angedeutet und ein möglichst be-

friedigender Schluss gefunden wurde. Wo es nö-

thig erschien, trat der Dialog verständigend, vor-

bereitend u. verbindend ein. Dennoch aber muss-

ten mehre Gesänge, z. B. die Sccne in Auerbachs
Keller, die Bauernscene unter der Linde, die Ker.-

kerscene am Schluss, entweder als zu rein drama-

tisch, oder nicht wohl im Concert ausführbar, weg-
bleiben, was freilich sehr zu bedauern ist, weil da-

durch ein Theil des Contrastes der heitern mit den

ernsten Situationen des Gedichts aufgehoben wurde.

Das Ganze zerfiel demnach in zwei Haupt-

Abtlieilungen , deren erste durch eine Entrade des

Orchesters eröffnet wurde, welche durch ein my-
steriöses Largo in C moll von der eigenen Erfin-

dung de« Fürsten eingeleitet wird. Diesem «chKesst

•ich das £ Largo des Mozart'achen Quartetts („la

Fugne" bezeichnet) in derselben Tonart kühn und

passend an. Wenn der erhabene Tondichter hier-

auf nun fast die ganze Fuge von Mozart, für da«

Orchester wirksam bearbeitet, folgen lässt, so müs-
sen wir es zwar als rühmlichen Mangel an Selbst-

vertrauen anerkennen, das« der bescheidene Fürst

ein so hohes Ideal von tiefsinniger Kunst des dop-

pelten Contrapunkte« und der Fuge selbst nicht zd

erreichen sich befähigt hielt, als solches hier die

gelehrte Wissenschaft des Denker« Faust zu ver-

sinnbilden bestimmt ist; doch sind wir der un-
maassge blichen Meinung, dass der von seinem Ge-
genstande so innig durchdrungene Tonsetzer auch

ein eigne«, dem Gedicht wohl entsprechendes Mo-
tiv zur Ouvertüre erfunden haben würde, welches

weniger «treng und lang, vielleicht eben so gut

die dramatische Tendenz erreicht und die Einheit

des Styl« erhalten hätte. AI« Musikstück ist indess

die Mozart'sche Fuge auch in dieser Gestalt von

grosser Wirkung, wie der erweiterte Schluss mit

verlängertem Thema und die kurze Wiederholung

der Anfängstacle de« Largo, wodurch der erste Mo-
nolog de« Fau«t (S. 29 der Ausg. letzter Hand) die

Erwartung spannend vorbereitet wird. Diesem,

von Hrn. Devrient ganz dem Charakter des Faust

angemessen gesprochen, «chlo«« «ich das Melodram
(S. 5a) an, welches die Nähe der Faust umschwe-
benden Geister durch die magische Wirkung der

erst anschwellenden, dann allmälig wieder verhal-

lenden Töne eines einzigen Accords (Cia dur) und
einer einzigen Figur in «o treffender Steigerung ver-

ainnlicht, dass hier Wort, Geist und Klang in ei-

nem Elemente verschwimmen. Mit dem Zeichen de«

Erdgeistes tritt der Septimenaccord auf B ein. Die
Erscheinung wird vorbereitet u. musikal. begleitet.

Die Instrumentation dieser Begleit, ist von ganz ei-

gentümlicher Erfindung u. Wirkung. So ist z. B.

die Harmonica den Bassetthörnern u. Posaunen bei-

gesellt. Dumpfer PaukenM'irbel auf Des als Septime

begleitet die Worte: „Es wölkt «ich über mir«, die

kleine None im Vcell bezeichnet: „Der Mond ver-

birgt «ein Licht". So romantisch ist das ganze Me-
lodram behandelt. Mit dem starken Es dur-Accord
erscheint der Erdgeist auf Faust's Beschwörung. Hr.
Zscliiesche sprach diesen mit kräftigem, tief ge-

stimmtem Organ durchweg im Taet, von der Musik
ausdrucksvoll begleitet, bis von den Worte« ab.*

,,In Lcbcnifluiisn
, im Thateni tuno

„Wall' ich »uf und «b'<
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der Geilt fast eintönig «ingt, worauf die Erschei-

nung mit dem ff. Esdur-Accord unter Pauken-

donner verschwindet. Faust spricht nun weiler, und

das Melodram endet bei den Worten (S. 35):
„Und nicht einmal Dir!"

Die ganze Auffassung von Seilen des Compo-
nisten ist wahrhaft poetisch u. phanlasiereich. Die

Unterredung mit Wagner blieb mit Recht, als nicht

in das Concert gehörig, weg. Faust begann «einen

Monolog wieder (S. 4i) von den Worten ab:
„Den Göttern gleich' ich nicht!"

Nach den Worten (S. 44):
„Der letzte Trunk *ei nun mit ganser Seele

„AU festlich hoher Grutt dem Morgen zugebracht!

"

trat der Chorgesang der Engel am Ostermorgen,

anter entfernten Glockenklängen , mit hoher, frap-

panter Wirkung im lichten Edur mit kurzer Trom-
petenfantare, freudig jubelnd mit dem bestätigen-

den Zuruf ein: „Christ ist erstanden!"

Es Hesse sich gegen die Auffassung des Cha-
rakters diese« Chores einwenden, das« Faust sol-

chen nur vom Dome herüber, folglich nicht «c

stark erklingend in seinem Studirzimmer hören

kann, auch dass hier blose Vocalinusik weniger

welllichen u. fröhlichen Charakter bezeichnen winde;
indes« ist zu erwägen, dass der dramatischen Ten-
denz nach dieser Chor nebst der Instrumentalhe-

gleitung hinter der Scene befindlich gedacht ist.

Einfach und rührend im Gegensatze ist der fol-

gende Chor der Weiber in E moll, klagend : „Christ

nicht mehr hier". Hierauf imponirt die Bestäti-

gung des Engelchors : „Christ ist erstanden" um «o

eindringlicher. Nach Faust'« Zwischenmonolog er-

tönt der Männerchor der Jünger in G dur klagend,

doch beruhigender, von 3 Violoncells u. Posaunen-

Accorden begleitet , in wechselndem \ u.
\ Rhyth-

mus , zuletzt auch in E moll schliessend. Der Ju-

belchor in Dur ertönt noch einmal, durch den plötz-

lichen Tonfall in C unter leisem Paukenwirbel be-

zeichnend: die Auferstehung Christi „aus der Verwe-
sung Schooss". Hierauf folgt die kräftige Mahnung

:

„Reieaet von Banden
„Freudig euch loa!"

Der Gesang steigert «ich bis su dem „Wonne ver-

heUsenden" Zuruf:
„Euch iat der Meister sah,

„Euch iat er da!"

voll wahrer Begeisterung. — Zunächst folgte der

melodisch frische, anziehend instrumentirte Soldaten-
Chor, durch einen kurzen Geschwindmarsch ächt
soldatesk das Vorbeiziehen und den Abmarsch der
Krieger andeutend. Zwei Chöre erheben wechselnd
die Stelle: „Kühn iat dat Mühen,

„Herrlich der Lohn !
"

Das „Stürmen" und rasch treibende Leben hat der
Comp, trefflich durch verändertes Zeitmaass u. un-
ruhige Bewegung in der Begl. ausgedrückt. Noch
einmal tritt die frühere Mar«chmelodie des Mae-
stoso besänfligend ein, dann steigert «ich wieder
die freudige Empfindung, bis das Davonziehen
der Soldaten durch allmälig schwachem , suletzt

ganz verhallenden Gesang u. den wiederholten Ge-
schwindmarsch angedeutet wird. Ungern vermisste

man den nun folgenden Tanz u. Gesang der Bauern,
als heitere« Idyll. Es folgte die *cene in Faust'«

Zimmer (S. 6t), als Melodram höchst genial be-

arbeitet* Zuerst ertönt aus dein nahen Dom eine)

Choralroelodie herüber, welche in f Tact überge-
hend, verkürzt, von Saiteninstrumenten mit Sordi-
nen leise fortgeführt wird, während Faust, mit
dem Pudel hereintretend, den Anfang de« Mono-
log« spricht: „Verlassen hab' ich Feld und Auen«'
Die Musik endet bei den Worten : „Die Liebe Got-
tes regt «ich nun". Der folgende Satz wird ohne
Begl. geaprochen. Nun treten 5 Vcelle ein, da«
Tutti de« Orchester« suletzt mit der vorigen Cho-
ralmelodie zu den Worten:

„Man jehn t sich »ich dea Leb«na Bachen,

„Ach! nach dea Lebana Quelle hin!"

Nun folgt wieder Dialog ohne Begleitung bis su der
Stelle (S. 66):

„Gest-h rieben ateht: „im Anfang war daa Wort!"
Die Musik währt in kurzen Zwischensätzen fort,

bi« zur Stelle: „Im Anfang war die That! 14

(Beeehlute folgt.)

Anzeige
TOB

Verlags - Eigenthum.
In meinem Verlage erscheint mit Eigenthum«recht j

Henri Herz.
Op. 85. Le« Etrangere«. Conlredanse« variees «ui-

vie« d'un Gaiop, pour le Pianoforte.

Leipzig, d. 37. Nov. i855.

C. F. Petert.

(Hieran daa Intelligena-Blatt No. XII.)

Leipzig, bei Breitkopf und Härtel, Redigirt von G. IV, Fink unter seiner Verantwortlichkeit,
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4 CM. Schüller in Crefeld
chhnndlaage» auerhahaa:

and Ut durch

Mittheilung
über das Wesentliche des musikalischen und phy-

sikalischen Tonmessers v. Heinrich Scheib-
ler. Gr. 8. Geh. 4 gGr.

Anleitung, die Orgel
unier Beibehaltung ihrer momentanen Hohe, oder

nach einem bekannten *, vermittelst de« Metro-

noms, nach S Lossen erwiesen, gleichschwebend

au stimmen. Von Heinrich Scheibler. Gr. 8.

Geb. 4 gGr.
Es enthalten die*« Schriftchen , welche auf einer höchst

interessanten Erfindung de« Verfaesere, die Höbe nnd Tiefe

der Töne m « thematisch genau an ermessen, beruhen, die al-
hern Vorschriften aar practischea Ausführung der Orgelatim-

rnung. Man kann behaupte« — und ein S p o h r hat ea be-

haoptet— daaa die Reinheit der nach dieaer Methode bewerk-

atelligten Stimmung nicht nur alle früher gehörte Reiqheit bei

weitem übertreffe, sondern ee iat auch nicht möglich,

auf irgend einem andern Wege je

In der Hofmusfkalieo - Handlung tob Adolph Nagel in

Camberland, Prin» Georg , Lieblings-Walaer Sr.

u..en fürPfte. 8 Gr.

für Pfte. 8 Gr.

Verlage eraehie

Ehrlieh, V,

rf»

S«r.

"-7*
et doigte'e* i l'naage dee

Commeneane, pour Je Pfte. Oeor. 10... Pr. a5
Erfurt, C, Erinnerung an Magdeburg. Walser 1 la

für das Pfte Pr. *5

3gr.

r. Brinken, Jubelmarsch j a Walser för d, Pfte ; Lied

für eine Stimme mit BegL dee Pfte Pr. i5
Mar ach, nachdem aten Finale der Oper: Romeo und

Julie, für d. Pfte arang Pr. a£
Teplitaer Galopp für d. Pfte -

Poat-Walaer für d. Pfte 1 4 m 7
«

Magdeburg. Ernst Wagner.

Ia allen Buchhandlungen iat aa haben

:

Th. Theos
(Groath. S. W. Militir-Muaikdirector)

Diana. Allgemeines Liederbuch ftir

Forst- und Waidmänner,
in io Abteilungen. Nr. l. Zwölf Lieder für drei

Männerstimmen in Begleitung zweier Hörner.
gr. ia. In schönem allegor. lithogr. Umschlag.
Preis | Rthlr.
Inhalt: Jigera Morgenlied. Schütaenrnf. Romante.

Ji'gera Abendlied. Ja'gera Stündchen. Ja'gera Liebeserklärung.
Zorn Wald, anm Wald u.a. w. Der JSger Herbatlied. Dea
Jagers Waldgeaaug. Jagdruf. Der Vogelfaag. Dea Jigera

Jagdfaana. — Dieaea Heft Lüdet dea Anfang aa einem Cyclna
ron rolkathümlichen Geaängen für Foret- und Jagdmlnaer, der,

wenn ea bei denselben den gewünachtea Anklang findet, in
gleichen Lieferungen fortfeietat werden aoll. Die Compoaition
aeichnet aich eben ao eehr durch melodiachen Reichthom , alt

durch gemüthliche Ansprache aus ; die Begleitaag aweier Hör-
ner ist originell und rerdoppelt den Eindruck dieser schönen
Gesinge. Wir hoffea daher, nicht Mos das jag.!-, eoadera
daa ganae mnaikliebeade Publikum werde dieae neuesten Frücht«
eines alten Uebea Bekannten mit thJCtiger Unterstütaung auf-

Wedemann,
(Hoforganist und Lehrer am Grosah. Seminar ia Weimar),

praktische Uebungen für den progres-
siven Klavierunterricht.

Nach pidagog., durch die Erfahrung bewahrten
Grundsätzen, mit genauer Berücksichtigung der
Fassungskraft auch minder fähiger Schüler unter

Das Haft* Rthlr.
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Der Kaute des i!« Jugend-Componist *o rühmlich and all-

gemein bekannten Harra Herausgebers empfiehlt vorstehende

Hefte allen Lehrern der Musik durch aich selbst. Sie

daa Verdienat , nicht nur angenehm an unterhalten,

halb aie aoeh achon durch aebr beifällige Recenaionen in

Schweisera Magaain VI. i. nnd in der Literatureeitung für

Volkaechullchrer »834. 46. groaae Anerkennung gefunden

haben und eilen Klavierlehrern nachdrücklichst empfohlen

Bei Marco Berra in Prag iat gant neu erschienen und

;en au beaiehen

:

(Preise in Coav. Mae.)

kr.

Labitaky, I.a Erinnerung an Prag. Die Le-
bensfrohen. Walaer. 7tea Werk.

Für «laa Pianofort« 4©

Für die Guitarre ao
— Hirachsprung-Walier. totaa Werk.

Für daa Pianoforle. 36
Für die Guitarre ia

Für die Flöte.. la

— Gratulatione-Walier. i3lea Werk.

Für daa Pianoforte 45

Für die Guitarre ta

Für die Flöte la

— Michael-Walaer. 1 4tee Wk. Gewidmet Sr.

Ksis. H. dem Grossfürslen Michael I Buaaland.

Für daa Pianoforte. 45

Für die Guitarre ia

Für die Flöte ia

Paulus, M.J., Nachtwandlerin-Walaer, Uber

Motiv« ena Bellini'a Oper La Sonnaabula.

Für daa Pianofort«. 5o

Für die Guitarre ia

ia

Nachricht und Anzeige,

Das theoretisch-praktische Musik-
Institut zu Dessau.

D«r vollständig« Kuraue dar Tonsetskunst lat auf drei

Schüler allee dasjenige vorlegen tu können, waa die Theorie

überhaupt geben kann. In jedem Jahr« beginnt der Kuraua

die Woche nach Oatern, und man hat aich wegen dea Beitritte

i einige Monate vorher en Unteraeiebneten su wenden,

ird vor Allem: wahres Talent, innerer

Beruf} dabei hinlängliche mueikaiieche Vorbildung, achon

ei langte Fertigkeit auf irgend einem Instrument« u.a. w. Auch

können nur ao 1 che aufgenommen werden , welche den Kuraua

gana vom Anfange (dea «raten Elementen der Harmonielehre)

beginnen wollen. Der früher« Auatritt kann und wird aber,

wenn aich die Neigung verliert oder kein Erfolg sichtbar iat,

nicht gehindert werden.

Der theoretische Unterricht wird bia jeUt ausachlicesend

von mir ertheilt, die Bedingungen in Betreff des Honorars wer-

den brieflich festgestellt, denn obgleich dafür ein fester Sata

angenommen ist, so werden doch gern besondere Verhältnisse

berücksichtigt. Für den Unterricht im Spiel eller Instrumenta)

finden sich hier geschickte Lehrer unter billigen Bedingungen.

nnd die regelmässigen Uebungen der Heraogl. Kapelle, wo man
Gelegenheit bat , gut« Werke aller Art au hören , und auch,

bei Befähigung , mitauwirken , ao wie die Singakademie Gele-

genheit giebt, en der Ausführung ernster Vokalwerke selbst-

thätigen Antheil au nehmen, ala auch aeinenSinn für diese edle

Gattung au fördern und au beleben , -wie nicht weniger durch

die gewöhnlichen sonntäglichen Kirchenmusiken und die grös-

seren Aufführungen von Oratorien im Vereine von eilen Kunat-

mitteln Detssu's. Wenn nun in den Wintermonaten durch die

Operndarstellungen in dem grossen wohleingerirhleten Hof-

thealer der Anthcil der dramatischen Musik noch hinaukommt,

so möchte hier wohl dem jungen Talent genügsamer Anleea

gegeben aein au fruchtbarer Betrachtung und dadurch belebter

Thätigkeit.

Ausserdem sind auch noch für die Zöglinge aur prakti-

schen Ausbildung im Instrumentenspiel allgemeine regelmässige

Uebungen unter der besondern Leitung des Herrn Conortmei-

sters Lindner angeordnet, sowohl im Orchester-, ala auch

im Quartett-Spiel, wo Jeder Gelegenheit erhält, die bereite

erlangte Fertigkeit auf aeinem Instrumente in Vereinigung mit

Andern aaauweaden uad weiter an bilden } es sind hierbei Ein-

richtungen getroffen, daaa weder welch

noch, bei angewandtem Fleisse, rurück bleiben

so wird bei der Wahl der Musikstücke in allen Fächern nur auf

daa Beate Rückaicht genommen und Einaeitigkeit vor al-

len Dingen möglichst vermieden.

Der Unterzeichnete empfiehlt aich uad diese Einrichtungen

hiermit au beaonderer Beachtung und Theiloahme.

Deaaau, im December i835.

Friedrich Schneider,

Heraogl. Anhalt. Dessauischer Hof-Kapellmeister,

Dr. der Tonkunst, Mitglied der Königl. Schwed.

Akademie der Musik, der Oberlsusitser Geeell-

der Wieeeuschaften, dea HolUudieeh«n,

Gegen die portofreie Einsendung tob 4 Dncsten trete ich

allen löbl. Theater- und Coacertdirectionen die geschriebene

Partitur meiner bereite ia München uad Leipaig aufgeführten

Compositioa Tür daa grosse Orchester, aur Declamatioa der

Die Bürgschaft

Hechingen, den i5. Nov. t835.

G. PVitehl,

Fürst!. Hohenaollerscher

Uip*%, bei Breükopf und Bärfl.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 9ua December. N=. 49. 18 3 5.

lieber die trete Auffuhrung de» „FaueP* von Gö-
the, mit Mueih vom Füreten Radmiurill, von der

Sing-Akademie zu Berlin am a6. OcU i835
tu ivohlthätigem Zweck veranstaltet.

Angezeigt tob J. F. Schmidt.
(B«KhlllM.)

Nun dauert die trefflich unterstützende Begleitung

(welche freilich leicht den Redner deckt, wenn
solche nicht ganz piano ausgeführt wird) während
des Dialoga fort, bis der unheimliche Chor der

bösen Geister: „Drinnen gefangen ist einer" in Fis-

moll eintritt. Schade, dass das hierauf noth wen-
dig folgende Melodram, der zu langen Dauer we-
gen, weggelassen werden musste. Der Dialog

wurde von den Worten (S. 74) ab in der Scene
zwischen Faust u. Mephistopheles fortgesetzt: „Ich
habe Dir nicht nachgestellt" u. s. w.

Einer der reizendsten Chore ist der nun fol-

gende, acht romaolisch gehaltene Geisterchor;
„Schwindet, ihr dunkeln

„Wölbungen droben!"

2 Tenor- n. a Bass-Solostimmen beginnen myste-
riös in H moll den rom Tut ti der Minnerstimmen
wiederholten Eintritt des Gesanges, den Ausruf:

„Schwindet!" nach Pizzicato-Accorden wiederho-
lend. Der blaue Himmelsäther scheint reizender

und freundlich bei den sich nun anschliessenden

weiblichen Stimmen hereinzutreten. Das „Zerrin-
nen der dunkeln Wolken" ist durch die Modula-
tion (Dis moll) und daa gesteigerte Verstärken de«
5alimm. Chor, im hellen II dar bei den Wörtern

„Mildere SoBDtB
,,Scheinen darein"

so genial als wahr durch die Macht der Töne aua-

gedrückt. In dem folgenden, zart luftigen
-f
An-

dante in Hdur, mit Solo- n. Chorstimmen wech-
selnd, verschwimmt daa „Geistige Schöne" in ein

Traumgebilde des buntesten Wechsels, doch stets

einen unbestimmt anmuthigeu Sindrock zurucklas-

send. Es folgte hierauf Dialog, die Scene zwi-

schen Faust u. Mephistopheles (S. 79}, Ton Hrn.
Devrient mit kunstvollem Wechsel der Stimme al-

lein gesprochen. Zwei verschiedene Vorleser durf-

ten dennoch die Wirkung der dramatischen annä-

hernder gestaltet haben, wie die« bei der Scene

mit dem Erdgeist der Fall war. Hieran schloss

sich der nicht minder genial erfundene Geisterchor

(S. 8a): „Weh! weh!" dessen Anfang durch den
schneidenden Eintritt der Soli, mit dem Ausruf des

Chors dazwischen, ungemein ergreift. Die Stelle:

„Sie stürzt, sie zerfallt" ist voll Energie, die Klage

„über die verlor'ne Schöne" der tiefsten Empfin-
dung entquillend, und wahrhaft „prächtig" der har-

monische Wiederaufbau in dem C dur - Maestoso.

Der „neue Lebenslauf' beginnt nun hell und mun-
ter in den „neuen Liedern", welche darauf tönen.

Beide Geisterchöre wurden vorzugsweise tref-

fend aufgefasst, trefflich gesungen.

Nach dem Dialog von S. 85 bis 88 war fol-

gender von Goethe besonders hinzugedichteter Chor
der böstn Geister bei der Stelle eingeschaltet, wo
Mephistophelee den Faust zur Unterschrift dea ge-

schlossenen Vertrages mit Blut b esUm rat (8. 88):
„Wird er ichrei bf n ?

„Er wird irh reiben

.

„Er wird nicht .chreibwii

„Er wird schreiben.

„Blflt ii t ein |ui beiond'rer Sifr,

„Wirkend in Inn'r en Kraft |U Krift.

„R«i»»t ihn dl* Wunde n.cb met inwen,

„Blut Ut ein fBBa bMond'rer Saft.*«

Dieter Chor ist kurz u. angemessen gehalten. Der
Dialog fährt fort, doch blieb sehr sweckgemäM
die Scene mit dem Schüler (S. 95) aas. Faust

fragte (S. 101) gleich weiter einfeilend 1 „Wohin
soll es nun gehn?" So die Luftfahrt vorbereitet,

schlees der gleichfalls nicht gedruckte Geisterchec

an Seite 109 t
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„Hinaua, hinauf!

„Kühn und munter!

„Sind wir einmal oben auf,

„Gehl'e wieder herunter."

Die erste Abtheilung der melopoetischen, gei-

stig reichen Unterhaltung anfangs humoristisch, zu-

letzt aber in diabolischen Anklängen an das un-

heimliche Ende des verlockten Faust mahnend. Der

«weite Theil hatte in Hinsicht der Zeitdauer sehr

gekürzt werden müssen , was wegen des Contrastes

der heitern Trinkscene in Auerbach'* Keller und

der höchst launigen Gesänge wegen sehr zu be-

dauern ist. Theatralisch xoaas diese Scene, von

der Musik unterstützt, von grosser Wirkung sein.

Die Scene in der Hexenküche ist vom Componi-

aten nur «kizzirt hinterlassen, vom Hrn. MD. Run-

genhagen vollendet und als Anhang der Partitur

(durch verschiedene Notentypen die Originalskizze

und Ausarbeitung andeutend) beigegeben. Die vor-

trefflich als Melodram bearbeitete Scene in Gret-

chens Zimmer wurde von ihrem Eintritt ab (S. l4i):
„Ee ht ao tchwül und dumpfig hie"

mit dem darauf folgenden Liede : „Es war ein Ko-
nig in Thüle" von Dem. Lenz besser gesungen,

als gesprochen. Die 6gurirte Begleitung war hier-

bei etwas zu stark und nicht leicht genog gehalten.

Auch der hierauf folgende Monolog (S. i45) ist

musikalisch begleitet, bis der Gesang elegisch bei

den Worten wieder eintritt:

„Wu hilft euch Schönheit, jung« Blut?"

Schade, dass die Gartenscene nicht vollständig me-
lodramatisch ausgeführt werden konnte, sondern erst

kurz vor dem Duett Margarethens mit Faust (S. 1 65)

:

„Süss Liebchen" anGng , welches für Sopran und

hohen Tenor sehr zart, gefühlvoll und romantisch

vom Tondichter lyrisch behandelt ist. Besonders

eindringlich ist G retchens Ausruf bei tlem Blumen-

spiel: „er liebt mich!" Zum tragischen Schluss

vereinen sich beide Stimmen im leidenschaftlich

bewegten Wunsche

:

„Nein, kein Bode, kein Ende!"

Dieser tief empfundene Doppelgesang ist im dra-

matischen Ausdruck und Charakter Gluck's erha-

bener Grosse, wie Mozart's musikalischem Reith-

thum in der Iuetramentirung nahe verwandt. Dem.
Lenz und Hr. Mantius trugen dies schöne Duett,

eine« der Hauptstücke der ganzen, reichen Com-
poaiüon, mit vielem Auadruck vor, obgleich die

Aufführung, wegen der hohen Stimmlagen, grosse

Schwierigkeiten.zu besiegen darbietet. Für die Sän-
gerin war es eine schwere Aufgabe, vier angrei-

fende Gesangstücke hinter einander, und drei da-
von allein ausführen zu müssen. Denn auf das

erwähnte Duett folgte ohne Unterbrechung die ganz

eigentümlich, voll Schwermuth und Unruhe com-
ponitte lyrische Scene der Margarethe: „Meine
Ruh* ist hin" (S. 177) und das Gebet vor dem
Andachtsbilde der Mater dolorosa:

„Du Schmerrenreiche",

eben so tief und wahr im Ausdruck aufgefasst.

Dieses vortreffliche Gesangstück dürfte, beim Er-
scheinen des Klavierauszuges, besonders ein Lieb-
lingsgesang für fühlende Frauen werden, welche
nicht blos für das Modegeklingel von nichts be-
deutendem Passagen- und Figurenspiel Sinn haben,

sondern noch dem gemülhvollen, deutschen Liede
auch in erweiterter Form (wie bei Franz Schuberts
Gesängen) huldigen. Den Schluss der ganzen Auf-
führung machte die grosse Doppelscene im Dom,
S. 199. Während, nach einer kurzen Instrumen-

taleinleitung in Fmoll, das Requiem in der Kirche
vierstimmig im strengen Styl gesungen wird, spricht

der böse Geist zu Gretchen, ihr Herz mit Vorwür-
fen bestürmend, so dass die Arme vergeblich au
heiliger Stätte Trost für das Heil und die Ruhe
ihrer Seele sucht. Der Coraponist hat mit weis-

sen Noten in der Partitur die Länge und Kürze
der Sylben angedeutet,- indem er verlangt, dass

solche im Tact und im Tone des Accords gespro-

chen werden sollen. (Eine schwere Aufgabe für

den Declamator oder Darsteller, welche Hr. De-
vrient bestens löste.) Das Te deeet hymnus wird
von einer Baritonslimme am Altar (dem bei der

Seelenmesse fongirenden Priester) dem Chor gegen-

über intonirl, während der böse Geist fortsprichl:

„Befet Dn für Deiner Mutter Seele?« u. a. w.

Die Violen und Violoncelle haben dazu eine tre-

mulirende Bewegung, die innere Angst Margare-
then^ andeutend, auszuführen, welche auch durch

die Modulation von Des nach Asdur von grosser

Wirkung ist*

„Et lux perpetua" leuchtet nun klar und be-
ruhigend im sanften, von Clarinelten und Fagotten

unterstützten, vollen Chor dazwischen, bis das

„Requiem aeternam dona eis" tröstend und hoff-

nungsvoll in F dur schliesst. Erschütternd aber

tritt plötzlich das Dies irae stark mit kurz heraus-

gestossenen Acceuten in Bmoll, der schlechte Tact-
theil rückend durch Pianoschläge der grossen Trom-
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Tendenz u. den Tamtam in Cherubini's Requiem),

wahrend in Syncopcn die Clarinelle Grelchen's reui-

gen Klageruf: „Weh, weh!" imiürend verstärkt.

„Quantus tremor est futurus" wird vom bösen Geist

durch den höllischen Ausspruch: „ Grimm fasst

Dich" zur Vernichtung der Sünderin gesteigert,

welche sich „weit weg" wünscht. Im Allogro

moderato, das durch Triolenhewegung die Unruhe

Gretchen's andeutet, ertönt die Posaune ; das „Tuba

mirum apargens sonum" wird von zwei Solostim-

men, Bass und Tenor, einander imilirend, gesun-

gen, während der böse Geist fortspricht: „Die Grä-

ber beben!" Der Chor tritt wieder bei dem „Co-

get omnea ante thronum" ein, die Worte: „mors

stupebit et natura" in erschütternden Accenten her-

aushebend. „Cum resurget creatura" verschmilzt

in sanft wchmütbigen Tönen. „Liber scriplus" tritt

in D dur stark ein , löst sich indes« gleich in ein

ruhig melodisches Lento (G dur) mit Harfenaccor-

den, von Flöten, Fagotten und Hörnern sanft be-

gleitet, auf, das von 4 Solostimmen des ersten

Chors gesungen wird, zu welchen weiterhin der

zweite Chor pp. die Responsorien bildet, währeud
Gr eichen immer fortspricht:

„Mir ift , als ob die Orgel mir

,,060 A üiem rtrieUl«* u. «. w.

(Orgelharmonieen, wie solche der Dichter ange-

deutet hat, würden hier allerdings noch erheben-

der wirken.) „Judex ergo cum sedebit" tritt mit

einem Grave in C dur imponirend ein. Der erste

Chor singt das „Judex" u. s. w. gehalten u. stark,

der zweite Chor wiederholt den Ausruf leise und

kürzer; auf die Pausen der Singstiramen passen die

Worte Gretchen's; „Mir wird so eng!" u. s. w.
Beide Chöre vereinen sich zum „Quidquid latet,

adparebit". — Die Orcheslerbewegung wird un-

ruhig und drängend, wobei die Pizzicatotriolen der

Violoncello eine ganz fremdartige Wirkung her-

vorbringen. „Quid sum miser tunc dicturus"

nimmt die frühere, sanfte Canlilene in As dur, mit

einer Figur der Clarinette ausgeschmückt, wieder auf.

Chor. Böser Geist. Clior. Böser Geist.

„Cum I" vix „ ?"
r- „Luft?" ^ „Licht?"

C/ior. Böser Geist. Chor.

„Weh!" „Weh Dir!«

Chor: „Justus sit securusV" wird auf die angedeu-

tete Weise gleichseitig gesungen und rhythmisch

gesprochen. Die Stimme am Altar

derholt das Requiem in Des dur unter der frühem
tremulirenden Begleitung, während der böse Geist

seine Zuflüslerung mit dem letzten „Well"- Ruf
beendet und Grelchen ohnmächtig wird, welches
ästhetischer, als durch die Worte: „Nachbarin!
Euer Fläschchen" bezeichnet, zu wünschen wäre.

Der Chor schliesst nun leise mit dem „Justus sit

securus" in Fdur, wie die gaoze, reiche Doppel-
Scene mit einem kurzen, beruhigenden Ritornell.

Wir rathen den Bühnenvorstehern aus voller Ue-
berzeugung an, diese Scene ja mit der Radziwill-

schen Musik zur scenischen Aufführung gelangen

zu lassen; sie wird unbezweifelt von ei schütteln-

der, ganz neuer Wirkung sein.

Der Verf. dieses Aufsatzes behält sich noch

den Entwurf eines Planes zur Aufführung der Gö-
the'schcn Tragödie, mit Benutzung der Compositiou

des Fürsten Radziwill, vor, da Auslassungen, so-

wohl von Seiten des dramatischen Gedichts, als

der melodramatischen Musikstücke unvermeidlich

sein werden, um das Ganze in ungetrennlem Zu-
sammenhange in die gewöhnliche Zeildauer einer

theatralischen Vorstellung zusammenzudrängen. Der
Auazug aus dem so reichen Werke, welchen die

Singakademie in ihrer Concertaufluhrung darlegte,

musste sich nothwendig mehr auf die lyrischen

Theile desselben beschränken, wodurch indess an-

dererseits viele schöne und originelle Gesänge und
Melodramen gar nicht zur nähern Kenntniss der

Musikfreunde gelangt sind. Wir haben jedoch

Hoffnung, dass eine vielseitig gewünschte Wieder-
holung diese Lücke ausfüllen wird. Die Schluss-

Scene der Tragödie im Kerker wurde — wie die

Hexenscene — als ausser den Grenzen dieser Auf-

führung liegend, angesehn, und der Choral, wel-
cher eigentlich dem Monologe des Faust (S. 64)
vorangeht, als er, vom Spaziergange zurück keh-

rend , vor der Kirche vorbeigeht und mit dem Pu-
del in sein Studirzimmer tritt, als Schluss des Gan-
zen gewählt, welcher einen erhebenden Eindruck

surückliess und nur den lebhaften Wunsch er-

neuerte, dass nicht allein die ganze musikalische

Composition, deren Partitur so eben im Stiche fer-

tig geworden ist und der Oeffenllichkeit nächsten«

übergeben werden wird, sondern dieselbe auch dra-

matisch , wie solche gedacht und empfunden ist,

in genauer Verbindung mit dem trefflichen Gedicht

bald zur Ausführung gelangen möge. Allen deut-

schen Bühnen empfehlen wir dies als Ehrensache.

Der später erscheinende Klavierauszug, mit
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Anfertigung der Verf. diese« Aufsaties beauftragt

ist, wird (Jen geistigen Doppelgenuss der Dichtung,

wie der dazu gehörigen Composition für den eig-

nen und gesellschaftlichen Gebrauch noch erhohen

und vervielfältigen. So möge denn diea geistige

Erzeugnis« zwei hochbegabter Genien der Dicht-

und achaffenden Tonkunst reiche Geistetfrüchte tra-

gen, um den Geschmack zu läutern und für das

Edle und Grosse zu erheben.

R E c

Geschichte der Musik aller Nationen. Nach Fi-

fa u. Staffort. Mit Benutzung der besten deut-

schen Hilfsmittel von mehrern Musikfreunden.

Mit 12 Abbild, u. 11 Notentafeln. Weimar,
bei Bemh. Frdr. Voigt. i855. 448 S. in 8.

Daa Buch hat eine gute Wanderung in

«che Lander versucht. In England, aeiner Geburt«-

auael, hat es Schiffe, Kanzle, Eisenbahnen gesehen,

ist dann über den Kanal gefahren, in daz Haus dea

Hrn. Felis gekommen, welcher es französisch klei-

dete, ihm „populäre" Sitten beibrachte und es durch

manche Hiniufügung „genussreich" zu machen aich

bestrebte, aus dessen Händen e« darauf mehre teut-

•che Musikfreunde freundlich aufnahmen und für

unser Volk zuzurichten sich aufgelegt fühlten. „Wir
glaubten," aagen sie, „das* eine Ueberselzung des-

selben in unsere Sprache wohl geeignet sein könne,

Dilettanten und Freunden der Tonkunst eine an-

genehme,- belehrende Unterhaltung zu gewähren.

Kleine (?) Lücken, welche «ich hinsichtlich deutscher

und gälisc her Musik und sonst darin finden , such-

ten wir durch Benutzung vorhandener Materialien

auszufüllen u. «. w." Und daraus ist nun, wie wir

«eben, eine Geschichte der Mmik aller Nationen

geworden. Da« ist nun allerding« ein Buchen viel

und Wäre zuverlässig ein wahre« Glück für uns,

wenn ee wahr wäre. Mag auch diese Taufe ver-

richtet haben, wer immer will, die teutschen Her-

ren Uebersetzer selbst sind unschuldig daran, denn

in dar Vorrede lassen «ie sich ausdrücklich so ver-

nehmen: „Sollte das Buch nicht als eine schulge-

rechte, zierlich geschriebene Geschichte der Musik

angesehen werden, so möge es doch als eine rei-

che Sammlung musikalischer Rapporte, oder als

gute Prise aufgegriffener Notizen gelten." Da«

klingt freilich ander«, aber weh besser u. richti-

ger, so das« wir dabei verharren und das Ahnungs-
vermögen der Herren Vorredner loben wollen. Be-
trachten wir das darauf folgende Inhaltsverzeichniss,

so müssen wir gestehen , eine solche Menge Natio-

nen namhaft gemacht zu lesen, dass der Titel de«

Buches ziemlich gerechtfertigt erscheinen dürfte)'

wir finden es aber gerathener, uns nicht nach der

Aufschrift der Flaschen zu richten, sondern den
We.n selbst zu kosten, damit wir schmecken und
fühlen, was es denn eigentlich für ein Gewächs
ist. Und so werde denn gekostet.

Nachdem im i. Cap. die Musik in ihrer na-
türlichen Entstehung nicht ungewöhnlich verhandelt

und von der Plumpheit und Einfachheit der Mu-
sik aller Wilden geredet worden ist, muss sie im
a. Cap. abermals wie gewöhnlich in Aegypten ent-

stehen. Der alte Glaube will doch nicht wanken!
Er hat sich steif gestanden, wie ein Säulenheiliger.

Sonst steht nicht viel darin, als Redensarten. So
wird z. B. die Sündflutfa ohne alle Anmerkung im-
mer noch nach dem Erzbischof Usher 1 656 Jahre

nach der Schöpfung, oder a548 vor Christus an-
gegeben. Hätten die Herren Verf. die neuesten

Untersuchungen gelesen, so würde es ihnen im All-

gemeinen nicht entgangen sein, wenn vom Alter-

thumlichen die Rede ist: Omnis historia est 4oo
annis antiquior, quam vulgo putarunt; ferner: Ini-

tium hiatoriae Aegyptiacae anlediluvianum est nul-

luni; und was namentlich die Sündfluth betrifft:

Annus diluvii est i5;4 ante Mosen, 548i ante

Christum. Wir sind aber froh, dass die Sünd-
fluth vorbei ist, und wollen uns weiter .weder bei

ihr, noch bei andern ähnlichen Dingen in unserer

übersichtlichen Darlegung aufhalten. 5. Cap. Mor-
genländische Musik. Schnell zum 4ten, wo das

Morgenland fortgesetzt wird. Daher noch schnel-

ler zum 5len, wo auch gefabelt wird, Wahres u.

Falsches unter einander gemischt, wie Bittersalz

mit Wasser. Auf diese Art kommen im 6. Cap.

die Perser n. Türken an die Reihe, im 7ten die

Araber, im 8ten die Hebräer. Da heisst e« denn
gleich anfangt: „Die vorhandenen Materialien , um
die Geschichte der jüdischen Musik zu schreiben,

sind un verwerflich , da «ie auf die heilige Schrift

gegründet «ind." Ob uns denn wohl die heilige

Schrift Musikunterricht geben will? Man sieht aber

daraus, was hier Geschichte der Musik heisst. Du
Erzählte ist schon viel besser dagewesen und doch

nichts. So geht es fort, bis da« io. Cap. aof die

i, von deren Murik, «um Glück,
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nur kurz geredet wird, noch kurier im Ii. Cap.

über die Amerikaner. Im 12. Cap. winden wir

uns durch die Fabellabyriuthe der alten Griechen

mühselig durch , erfahren, das« Minerva beim Bla-

sen der Flöte von ihren Schwestern, der Juno u.

Venus', ausgelacht worden sei, kommen heraus,

wie wir hineingekommen sind, nur ein Bischen

müde. Als hernach die Rede auf die Natur der

allgriechischen Musik kommt, heisst es: „In die-

sem gedrängten Werke passt es nicht , auf weitere

Erörterungen sich einzulassen." — Was hat man
nun endlich davon? Desgleichen von der Musik

der Römer. Vom Ambrosius steht geschrieben:

„Da dieser Prälat als geschickter Musiker den Kir-

chengesang sehr in Unordnung fand, beschloss er,

ihn cu regeln, und componirte das unter dem Na-
men „Ambrosianischer Lobgesang" bekannte Lied.*

Hintetin ach wird noch angeführt, dass das Te Deum
dem heil. Ambros. von Mehren auch abgesprochen

werde. Selbst in Gregor** Verbesserungen ist Al-
les unter einander geworfen, so dass an ein rich-

tiges Erkennen der Sache gar nicht su denken ist

Nicht anders geht es zu, wenn von Guido von
Arezzo geredet wird; immer die alten Unrichtig-

keiten und leeren Behauptungen. Kurs, für eine

Geschichte der Musik kann das Niemand halten,

auch nicht in der teulschen Uebersetiung. Und
doch hat Hr. Felis, welcher viel Besseres zu leisten im
Standeist, manche Berichtigung hinzugethan; die 11 H.

Verteutscher gleichfalls. Mache man daraus einen

Schluss, was das Buch in seiner Urgeslalt bedeute.

Freilich wird man auch manches Angenehme, man-
che gute Notiz darin finden ; das ist aber lange nicht

genug für eine Geschichte. Im Gänsen bringen

solche Bücher mehr Schaden ab Nutsen. Die Leute,

die es kaufen, glauben nun, sie haben eine Ge-
schichte, bekommen eine üble Meinung von ihr

und vermehren ihr bequemes Misstrauen gegen ein

Bildungsmittel, das jetzt gerade, namentlich in

Teutschland, gans anders gepflegt werden sollte.

Er thut uns stets leid, wenn wir so etwas aua-

sprechen müssen i es hilft aber nichts: wir wür-
den es anders mit den ; Kunst' schlecht meinen.

Und das wollen wir uns um keinen Press su Schul-

den kommen käsen. Wir müssen wünschen, die

Herren Uebersetzer bitten ihren Fleiss auf etwas

Besseres verwendet, was sich nicht schwer gefun-

den' haben würde». Das iBush ist swar sehr hübsch
gedruckt und auf trefflich** Papier; aber der Cor-
rector ist äusserst flüchtig damit umgegangen, was

den Nachlheil noch sehr verstärkt. An nicht an-

gezeigten und tüchtigen Druckfehlern ist kein Man-
gel. So steht z. B. gleich anfangs: Martini's Mu-
mm della Storia im prophetischen Geiste | wir sind

ziemlich auf dem Wege, bald dabin zu kommen,
dass wir uns eine Musik der Geschichte werden
vorblacen lassen können. Dann liest manEnerge-
tes statt Euergetesj 34a4 J. vor Erschaffung der

Weltj Vitalienus; Gerber ist mit Gerbert verwech-
selt; Bede statt Beda; Ockeghern statt Ockeghem
u. s. f. — Dennoch soll und kann nicht geleug-

net werden, dass das Werkchen für Musikgelehrte,

für solche, die bereits mit dem Gange der Ge-
schichte der Tonkunst sich vertraut gemacht ha-
ben , manche gute Notizen enthält , die sie su wei-
term Nachforschen anregen u. auf nützliche Versu-
che erfolgreicher Zusammenstellungen bringen wer-
den; allein für Alle, die erst Geschichte der Mu-
sik lernen wollen, ist es nicht, weil, wie gesagt,

Wahres und Falsches su sehr gemischt ist und
mehr Namen als Sachen, mehr allgemeine oder

flüchtige Auffindungen, als untersuchte genauere Er-
örterungen gegeben werden. Und so mögen es denn
die Geschichlskundigen sum wiederholten Bedenken
benutzen, für welche kern Buch der Art bis jetzt

ganz unnütz ist.

Nachrichten.

Wim. Mimkalieche Chronik des dritten Quartal,.
(BmcUom.)

Hr. Schwarzbäck , Olims Zeiten Chord ir . im
Theater sn der Wien, der gegenwärtig Prof. der
Gesanglehre «ich schelten lässt, veranstaltete in dieser

Loyalität eine musik. Akad., worin er mehre viel-

stimmige Vocalgesänge, angeblich, wie gedruckt zu

lesen, von eigener Compos., aufführen liesa, und
darunter — mirabile di et u 2 — sogar die Zauber-
flöteoouverture , ohne Instrumente, was, bescheiden

swar, blos „Versuch1
* genannt, jedoch unmaassgeb-

lioh zugleich erster u. letzter gewesen sein dürfte

und fast an die Gasconaden des vor mehren Jahr-
zehnten berüchtigten Tonsetzer j Bohdanowits, des

famosen Comp, der Hermannsschlacht, gemahnte,

welcher, wie Fama berichtet, durch seine 8 Kin-
der ganze Symphonieen absingen und nach Vögel-
art abpfeifen lies*. Die Zugaben bestanden in ei-

nigen <ital. Opernstücken ; als Haupldecoration aber
glänzte Marschners noch nie gehörte Ouvertüre su

.

Digitized by Google



815 1835. Deccmber. No, 49. 816

„Hans Heiling". — Da* jährliche Prüfungscon-

cert der Zöglinge des Conscrvatoriuras, verbunden

mit der Prämienveitheilung, brachte ein Hörner-

Concertant- Duett, geblasen von den Eleven Koch
n. Bartel; ein Mayseder'schea Violinrondo, vorge-

tragen von Johann Meyerjj „Herbstbilder", Vocal-

chor für Knabenstimmen, vonGyrowetz; als Ein-

leitung: die geniale Ouvertüre zu Göthe's Paust von

Lindpainlner, und cum Pinale den Schlusssatz der

ersten Abiheilung aua Haydn's Jahresseiten. Die

geladene, eben so sahireiche, als kunstgebildete

Versammlung rollte der trefflichen Gesammllei-

stODg wohlverdienten Beifall. —
Vor einigen Wochen eröffnete die hies. Tob.

Haslinger'che k. k. Hofmusikalienhandl. ihr neues

Etablissement, welches zwar ebenfalls wieder auf

dem Graben, jedoch nunmehr in das freigelegene,

prachtvolle von Traltner'ache Palais dislocirt ist.

Sieben einzelne Gewölbe wurden zusammen ver-

bunden, und an Geräumigkeit, Eleganz, Ordnung,
Geschmack, Ausdehnung, innerer Einrichtung und

wohlgefälliger Decorirung sucht dieser Verlagsort

seines Gleichen, und keine anderweitige Localitit

der Residenz darf mit jener sich messen. Gegen-
wärtig hat diese unermüdliche Offizin auch die Par-
titurausgabe von Beethoven's Cantate: „Der glor-

reiche Augenblick" vollendet und ein Prachtexem-
plar davon, vollkommen ähnlich jenen dreien, wel-

che für die deren Widmung genehmigenden allür-

ten Monarchen von Oesterreich, Russland u. Preus-

seu bestimmt aind, war in der diesjährigen Pröda«
ctenausstellung vaterländischen Gewerbfleisses und
Industrie- Erzeugnisse zur Schau vorgelegt. Und
wahrhaftig.' kaum lässt sich in dieser Art etwas

Yolikpmmnerea ersinnen. Abgesehen davon ,""da*i

Stich» Drnok-tund Papier an Schönheit, Güle und

Reifjtfjt '«41*»,Vorhandene noch überbieten, so zieht

d^koathare, reichgeschmücki* Einband aller Kenner
Augtso auf sich; nebat dem allegorischen Hanpltitel-

bl att, einem Meisterstück von kalligraphischer Arbeit,

aind noch noch drei Separattkelblälter beigegeben,

dum vereinzelten Dedicaiiooen, «n die hohen Poten-

tinen enthaltend ) jeder derselben zeigt in einer kranz-

förmigen Einlassung die Wappen aller diesen Herr-
schern zuständigen. Reichel nicht nnr sorgfältig in

Kupfer gestochen, sondern auch, einachlüsaig der

Embleme, mit unglaublichem Bienenfleisse heral-

diach, genau,colorirt .'und dadurch von einem Wer*
^^^^ % ^tocl t^^aTSf aSÄfth^cniitsBUjdj^flÄ im ^o.n—

ttn Umfrage ermeaaen werden kamt.. Das* dieses

Prunkwerk die allgemeinste Bewunderung erregte,

bedarf wohl keiner Bestätigung.

Prag. (Beschluss.) Hr. Drska beschloss seine

Gastrollen mit dem Ritter Vergy im Blaubarl, wel-
cher „bei Eröffnung des grossen Thorea mit Ein-
zügen und Gefechten zu Pferde nnd zu Fuss" neu
in dieScene gesetzt war, auch verkündete der Zet-
tel: „Vasallen des Blaubarts zu Pferde und Vasallen

von Mariens Brüdern zu Pferde." So vielfache

Magnete verschafften der 'Oper ein hinlänglich

zahlreiches Auditorium ; doch wurde der Gaet
ziemlich ruhig entlassen.

Hr. Pöck, der unserer Kunstanstalt auPa Nene
und für längere Zeit gewonnen ist, trat nach der
Rückkehr von seiner Kunstreise zuerst als Orovist

in der „Norme" und dann als Figaro im „Barbier

von Sevilla" mit gewohntem Erfolge wieder auf.

In der letzteren Oper gab. Dem. Lutzer zum er-

sten Male die Rosine, anf welche man lange be-
gierig gewesen war, da diese Partie ihrer Indivi-

dualität u. Singweise sich so ganz eignet; aber —
man soll sich einmal auf nichts freuen, denn ob-
schon sie die Rolle unstreitig sehr brav sang und
spielte, so hatte sie sich doch, durch das Bestre-

ben, alle ihre Vorgängerinnen im Glans des Ge-
sanges zu überbieten, zu einer solchen Ueberladung

von Verzierungen in der Cavatine verleiten lauen,

dass nur der Ueberflusa gegen die wahrhaft schöne

Ausführung der höchsten Schwierigkeiten des colo-

rirten Gesanges gleichgiltig machte. Auch in dem
wahrhaft dramatischen und charakteristischen Duett

mit Figaro brachte Dem. Lutzer Variationen an,

die an sich köstlich waren, hier aber nur störend

einwirkten. In der Lehrstande des zweiten Acte*

sang sie eine etwas langweilige Romanze von Rai-

mondi (oder Carafa). Hier wäre der Platz gewe-
sen, ihre Kunstfertigkeit in einer Bravourarie zu

entwickeln, und hier würde sie auch gewiss in

vollem Maasae anerkannt worden sein. Das geringe

Gluck, welches Dem. Lutzer in. dieser Partie ge-

macht, ist uns doppelt unangenehm, da es sie wahr-
scheinlich in der falschen Ansicht bestärken wird,

ihr Talent neige sich ausschliesslich zum tragi-

schen Genre.

Der neueste Kunstgast unserer Oper — und

«in in Deutschland gefeierter Mann — ist deT k.k.

Hofopernsänger, Hr. Wild, Welcher als Zampn
da« erste Mal die Bühne Betrat und mit grossen
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Erwartungen empfangen wurde. Wir kannten Hrn.

Wild als einen Sänger, der die solideste deutsch*

Singkunst mit seltenem Ausdruck und Gefühl ver-

bindet, und der, je stürmischer die Leidenschaft

wird, desto- siegreicher in seiner Leistung ist. Dazu

kamen die Wiener Berichte über diese Rolle, wel-

che oos volles Recht gaben , wenigstens das Mög-
lichste, wenn nicht noch etwas mehr, von ihm su

verlangen. Leider erfüllten sich alle diese sangui-

nischen Hoffnungen nur schwach. Hr. Wild ist

noch immer, wie wir ihn früher kennen gelernt,

ein vortrefflicher musikalischer Declamator; aber

die Kraft seiner Stimme hat in den letzten Jahren

so sehr abgenommen, dass es keine glückliche Wahl
genannt werden kann, gerade zuerst wieder in ei-

ner Rolle zu erscheinen, die eine« Theils eine Rie-

senstimme verlangt, wenn sie bedeutend ansprechen

soll , dazu aber eine Eigenschaft in hohem Grade

anspricht, die schon wahrend seiner vorigen An-
wesenheit unter die Schaltenparlieen seiner Leistun-

gen gehörte — die Falsette. Es ist gewöhnlich

der Fall, daaa die echten Tenoristen, die in der

Jugend Alles mit der BrusUtimme auszurichten ver-

mögen, sich erst spät mit jenem Surrogate befreun-

den und daher selten im Stande sind, den Ueber-

gang aus der einen in die andere gehörig auszu-

gleichen u. zu verlegen ; bei Hrn. Wild hat über-

dies die Falsette keinen angenehmen Klang, und

da er jetzt selbst die Büttel- und tiefern Töne nur

mit grosser Anstrengung erzeugt, so wurde insbe-

sondere die hohe Stelle im Triokliede mit ihrem

tiefen Gegensatz so gewaltsam hrrausgeslossen, dass

sie einem musikalischen Ohre nicht woblthun konnte,

wenn gleich der grosse Haufe sie beklatschte und

die Wiederholung verlangte. Dass die Mittel ei-

nes Singers, der nun bald 5 o Jahre auf der deut-

schen Bühne glänzt, abnehmen müssen, ist natür-

lich; doch nimmt es uns Wunder, dass ein so

kunstgewandter Musikkenner, wie Hr. Wild, statt

solchen feindlichen Stellen auszuweichen, dieselben

gleichsam aufsucht und herausfordert und hier u.

da sich ganz ohne Noth in die hohe Region hin-

aufschwingt, wo es immer ungewiss ist, ob die

Kunst oder die Natu* Siegerin bleibt, und ihm
nicht selten ein Misston entschlüpft.

Wir vertnissten an Hrn. Pöck im letzten Ade
italienische Gluti, im Gänsen das vornehme We-
sen des gebornen Grafen, doch ist ihm eine edle

and dem Auge wohlthuende Bewegung nicht ab-

zuläugncn, und man kann annehmen, dass seine

Manieren sich unter seinen jetzigen Umgebungen
verändert haben; dagegen legte Hr. Wild in den
>Mfii Acten eine grelle Gemeinheit der Sprache

und Geberden an den Tag, und nur im letzten

fiel er aus der Rolle in eine Art von hochtraben-

dem Anstand, bis zum letzten Duett, das zwar nicht

mit italienischer Gluth, doch mit einigen nicht ganz

delicaten Bewegungen ausgestattet war. Die Auf-
nahme von Seiten des Publikums, mit seiner vori-

gen Anwesenheit verglichen, war eben nicht sehr

lebhaft zu nennen, und es schien nicht, als ob
Zampa geeignet gewesen wäre, die alte Gunst neu
aufzufrischen.

Otelio war die zweite Gastdarstellung des Hrn.
Wild, welchen er nach seiner Weise sehr gut gibt,

und diesmal war selbst die Veränderung, die mit
seiner Stimme vorgegangen, minder bemerkbar,
und er sang selbst die spätem Kraftstellen, zwar
mit grosser Anstrengung, doch voll Ausdruck und
Gefühl, üebeihaupt sind Recitativ- Opern Hro.
Wild am besten zusagend, da man in diesen nicht

bemerkt, dass er, obschon er einen grossen Theil
seiner Kunstbahn im Auslande zubrachte, doch den
österreichischen Dialect noch so wenig zu verläug-

nen gelernt hat, dass die erste Rede schon den
unwiderleglichen Beweis seiner Nationalität darlegt.

Schlimmer ging es ihm in seiner dritten Gast-
rolle, dem Tapezierer Fritz in der „Braut". Dies
war in früherer Zeit einer seiner grössten Trium-
phe gewesen, diesmal verunglückte ihm so Vieles,

dass er von dem Publikum mit wahrer Eiseskälte

behandelt wurde. Auch seine Umgebungen waren
nioht eben glücklich zu nennen. — Auf die Braut
folgte die Norme, worin Hr. Wild den Sever mit
so viel Ausdruck und Gefühl vortrug, dass wir
zum ersten Male wieder den ersten deutschen Te-
norsinger in ihm erkannten und gleichsam mit dem
Publikum grollten, dass es ihm weniger Beifall

zollte, als er verdiente. — Zum Vortheile des
Hrn. Wild wanderte endlich „die Unbekannte»
wieder einmal über unsere Bretter, zur grossen
Freude vieler Musikfreunde, die noch mit Vergnü-
gen gedachten, welch eine glänzende Erscheinung
Hr. Wild als Arthur gewesen war, der auch dies-

mal an seinen schönsten Leistungen gehörte, wenn
er gleich den gefährlichsten Nebenbuhler in der
Erinnerung an sieh selbst su bekämpfen hatte. Ein
zweiter , nicht zu besiegender Rival war Hr. Pöck
(Waideburg), dessen kräftige, klangvolle Stimme
Alles neben sich verdunkelt, wenn er gleich an
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echter Kunst sich nicht mit Hrn. Wild messen

darf. Die Isoletta gab Dem. Fürth als Gastrolle,

doch so befangen und, dem Vernehmen nach, un-

wohl, dass wir ihre folgenden Vorstellungen ab-»

warten wollen , ehe wir ein Urtheil über sie aus-

sprechen.— Im Fra Diarolo hat Hr. Wild nie gros-

ses Glück gemacht; aber die unglücklichste seiner

Vorstellungen war Don Juan, wo er nicht allein

abermals den Grand von Spanien — sei er auch

noch so sehr Rou6 — total vergas*, sondern auch

im Gesang blos einige Lichtpunkte hatte. So sang

er die Duetten mit Zerlinen (Dem. Lutzer) u. El-

vire (Mad. Schmidt-Friese) sehr zart und Leblich,

und, sonderbar genug, beide wurden ziemlich kalt

aufgenommen. Das Champagnerlied wurde halb

gesprochen und halb geschrieen, und wenn wir

den Vortrag desselben von Hrn. Pock zu rauh u.

übereilt gefunden haben, so war dasselbe doch,

mit dem Wild'schcn verglichen, ein Gesang von

Lablache, und dennoch fand sich in den obersten

Räumen eine Gruppe Publikum , welche die Wie-
derholung verlangte. Dieses Kunsturtheil mag es

auch sein, welches Hrn. Wild verleitete, sich im
ersten Finale einen wahren Knall-<Effect zu machen,

indem er —- ein Pistol losschos*!! (O, Bosco, o!)

Da waren aber die Prager, welche den Don Juan

seit beinahe einem halben Jahrhundert ohne Fisto-

lenschuss genossen, haben , so überrascht und ver-

blüfft, dass sich beim Fallen des Vorhangs —
keine Hand rührt« — Masaniello in der „Stummen
von Portici" war dagegen wieder eine sehr gute

Leistung des Hrn. Wild; nnd als die schönste u.

überraschendste müssen wir den Nadori in der

„Jessonda" anerkennen, den er mit so wunderba-

rem Gefühl u. Ausdruck gab, dass wir gestehen

müssen, diese Partie noch nie in gleicher Voll«

kommenheit gehört zu haben. Nur das Duett mit

Amazili, hatte durch Transponirung etwas von sei-

nem ursprünglichen Charakter verloren. Das Pu-
blikum erkannte zwar diese vortreffliche Darstel-

lung bei einzelnen Stellen an, doch war die Auf-

nahme im Ganzen bei Weitem nicht so lebhaft,

als der Künstler verdiente.— Das war die Neme-
sis, die Mozari's Geist an dem musikalischen Frev-
ler rächte1— Dem. Luüter (Jessen da),

(Amazili), und Hr. Pock (Tristan)

den Gast würdig und kräftig.

Neuchätel. Bei Gelegenheit der Einweihung
des neuen Gymnasiums, am verg. i?ten August,

wurden das Gloria, Sanctos, Agnus Dei und Dona
nobis aus einer kleiuen Messe, das Benedictus aus

der grossen Messe des Hrn. Musikdir. A. Spaeth

in der Stadlkirche aufgeführt. Das Orchester be-

stand aus 180 Personen; besonders war der Chor
stark besetzt und machte eine grosse Wirkung.
Das Ganze wurde von dem Componiaten geleitet,

Welcher sich als ein äusserst gewandter, einsichts-

voller Director bewährte. Allgemein wurde ver-

sichert, dasa man in Nenchatel nie Schöneres im
Kirchen style hörte, nie eine gelungenere Auffüh-

rung Statt fand. Im Benedictus glänzten Dem.
L'Hardy mit ihrer volltönenden, glockenreinen

Stimme, und Hr. Jacob NVagner aus Baiern (ein

seit 6 Jahren hier etablirter Künstler) mit einem

Violinsolo. Unter den anwesenden fremden Künst-

lern verdient besonders Hr. Nast aus Bern und Hr.

Rinzler aus

Kürze Anzeigen.

3 Präludien für die Orgel zum Gebrauehe bei

Trauerfeierlichheiten comn. — von C Rnu-
»che. Op. 2. Hamburg, hei Aug. Cranz,

Pr. 4 Gr.

Beide langsame Vorspiele sind solcher Feier

angemessen, leicht ausführbar, sowohl für Manual

als Pedal, nnd weniger geübten Spielern gewiss

willkommen*

Adagio aus dem Violin-Quartett Op. 4, No. 9,

von L. Spohr, für dae Pianof. eingerichtet

von C. Räutche. Ebendaselbst. Pr. 4 Gr.

Ist dem Instrumente

I auch in dieser Gestalt wirkst ».

Dante» brillante» pour le Pianof.

par Fred. Schreck. Oeuv. i.

Louis Schreck. Pr. la Gr.

Diese Tänze sind wirklich, was sie sein wol-
len, brillant klingend nnd Unzlich, werden also

Liebhabern solcher Pianoforte-Erlustigungen em-
pfohlen werden müssen. Es sind ihrer acht, eine

Polonaise mit Trio, 4 Galopaden nnd 5 Walzer.

I-r.fz»0., bei Breithopf und Redigirt von G. fV. Finh
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den l6teB Decembcr. N=. 50. 1835.

Rbcknsion.

Das System der grossen Gesangschule de» Ber-
nacchi von Bologna, dargestellt v. G. F. Mann-
stein , nebet klassischen , bisher ungedruckten

Süigitbungen von Meistern aus derselben Schule.

Dresden u. Leipzig, in der Arnoldischen Buch-
handlung. Prän.-Fr. 5 Thlr. Ladenpr. 6 Thlr.

Systeme de la grande mithode de Chant etc. etc.

D ass man ans einer Singschule so wenig ohne
Beihilfe eines Lehrers singen lernt, als ans einer

Violinschule Violinspielen, ist eine bekannte Sache.

Ein Jeder, der dergleichen an sich oft vortreffliche

Schulen allein durchstudirt und, was er hier mit

vieler Mühe «lernt, dem praktischen Meisler vor-

trägt, wird immer zu seinem Schmerz bemerken,

dass er bald dies bald jenes falsch verstanden oder

falsch angewendet hat. Pacchicrolli's Motto über

dem anzuzeigenden Werke: „Mettete ben la voce,

respirate bene, pronunciate chiaramente — ed il

vostro canto aaiä perfetto" heisst daher gerade so

viel, als wenn Spohr, Müller, Paganini oder ir-

gend ein grosser Geiger drucken lassen wollte:

„Ihr Leute, setzt die Finger wie ich, fuhrt den

Bogen wie ich, 'und ihr werdet trefflich spielen!"

Einsender hat sich mehre Jahre auf dem Lande

mit dem grossten Fleisse mit der Pariser Violon-

cellschule geplagt und denkt mit Schrecken daran,

was er sich Alles abzugewöhnen hatte, als er spä-

ter einen treulichen Lehrer nahm. Wenn aber

der von einem guten Lehrer unterrichtete Schüler,

Knabe oder Mädchen, selbst über seine Kunst zu

denken anfängt, und in den praktischen Uebungen
über die Anfangsgründe hinaus ist, dann tritt der

Zeitpunkt ein, wo das Lesen und Studiren einer

Sing- oder Instrumentalspielschule, wenn sie tüch-

tig verfasst ist und zumal der höhern ästhetischen

Ausbildung Erwähnung thut, von grossem Nutzen

37. Jabrü»";.

ist Was der Spieler praktisch bisher einlernte,

davon sieht er nun die Grunde wissenschaftlich

dargelegt. Da er des Praktischen Herr ist, so

versteht er auch die Schule nicht falsch und hat

nun die grosse Freude, von dem Besten, was er

leistet, wissenschaftliche Rechenschaft geben zn kön-
nen. Dergleichen Schulen haben ferner den Vorzug,
dass sie, indem sie das ästhetisch Höchste in der

Kunst aufstellen, den Lehrling auf ihren höhern
Standpunkt herauf heben und ihm von der Kunst

und dem Künstler edle Begriffe beibringen, die

ihm für seine ganze Laufbahn wohlthätig sind.

Ferner berühren sie wenigstens die Literatur ihres

Instruments, so dass die berühmtesten Meister, so

wie die Structur ihres Instrumentes beigebracht n.

erklärt werden , Dinge , zu denen die Lehrer eben

so selten Zeit als Fähigkeit haben. Alle Vorzüge
der Methoden sind nun, nach der Meinung des

Ref., in der vorliegenden Singschule, die Sr. K. H.
dem Prinzen Mitregenten von Sachsen gewidmet ist,

vereinigt, und derjenige Lehrling, der sie nicht

eher, als bis zu der oben erwähnten Zeit erlang-

ter technischer Fertigkeit, durchzustudiren anfängt,

wird davon den grössten Vortheil spüren. Dass

Lehrer, die sie zum Leitfaden ihres Unterrichts

nehmen und nach Maasgabe von Zeit und Fähig-

keit ihrer Schüler ihnen daraus das für jede Le-
ction Passende vorlesen und erklären wollen, da-

mit vortrefflich fahren werden , versteht sich

von selbst. Das Werk, welches auf die Grund-
sätze der alten herrlichen Meister und des als

Singlehrer und Componist gleich hochverdienten

K. S. Hof- [und Kirchensängers Johannes Miksch
basirt ist, enthält in einer kurzen Vorrede und
fünf Abtheilungen, die wieXler in mehre Kapitel

zerfallen, Alles, was sich von den ersten Anfangs-

gründen an bis zur völligen Ausbildung des Sän-

gers in musikalischer, anatomischer n. ästhetischer

I

Hinsicht bei dem verhältnissmässig geringen Vax-

50
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fange eines solchen Werkes sagen lässt. Die vierte

Abtheilung ist überschrieben: „ästhetischer Theil"

und behandelt unter Andern mit grosser Ausführ-

lichkeit die Aussprache der deutschen Vocale und

Consonanten ,
gibt auch dabei sehr gute Winke

über den Gebrauch der deutschen Sprache im Ge-

sang, die indess alle mehr dem technischen Theil

der Ausbildung des Vocalisirens, als der eigentli-

chen Aesthetik des Gesanges zugehören. Die fünfte

Abtheilung, „diätetischer Theil" genannt, enthält

bekannte und bewährte Erhaltungs- nnd Bewah-

rungsmittel der Stimme, würde jedoch der Schluss-

bemerkung wegen von jungen Frauenzimmern we-

der zu lesen noch zu versuchen sein.

Das schön gedruckte Werk mit eben so schön

als richtig gestochenen Notenbeilagen enthält, mit

einigen Beispielen musterhafter Recitative, 88 lang

Folioseiten. Hierauf folgen auf 5a Seiten treff-

liche Solfeggien für Sopran mit Bassbegleilung (spä-

ter dieselben aecommodirt für Conüalt) von dem
ehemals mit Recht bochberühroten Sopransänger

Caselli der Dresdner Hofkapelle. Dem deutschen

Text gegenüber steht eine französische Ueberse-

trung, die «war oft holprig, im Ganzen aber doch

verständlich ist. Nur dürfte zu bezweifeln sein,

dass die Franzosen oder irgend ein Ausländer auf

die Aussprache der deutschen Vocale und Conso-

nanten viel Zeit und Mühe verwenden werde. Für
Schüler des gewöhnlichen Schlages ist der Preis

von fünf Thalern wohl unerschwinglich, aber Be-

mittelte u. Schulen, Gesangvereine, Gantoren u. dgl.

.sollten sich ein Werk nicht entgehen lassen, was

so ungemein viel Brauchbares und, man kann sa-

gen, in Bezug auf die eigentliche Gesangraelhode,

so viel acht Classisches enthält. Zu wünschen wäre

noch, dass irgendwo dem Lehrling das Hören gu-

ter italienischer Sänger, wo er irgend Gelegenheit

hat, su unerlässlicher Pflicht gemacht würde, denn

so sehr Einsender dieses sich einbildet, ein recht

guter Deutscher zu sein, so sehr gibt er doch, und

gewiss jeder Sachverständige mit ihm, der italie-

nischen Gesangmethode vor der deutschen und je-
-

der andern unendlich den Vorzug. Ob eine wohl-

feilere Ausgabe, etwa in kleinerem Format und

geringerem Papier existire, weiss Ref. nicht, in-

dess wäre es zur grössern Verbreitung des Wer-
kes wohl zu wünschen.

C. B. «wi Miltitz

1. SecJu deutsche Lieder in Miuih gesetzt für
eine Singet, mit Begl. des Pianof. von E. fV.
Sc/iolz. Breslau, bei Eduard Pelz. Pr. i4 Gr.

3, Winternacht und die Schöpfung des Weibes,
comp, für eine Singst, mit Begl. des Pianof.

Von demselben. Ebendaselbst. Pr. 6 Gr.

Wieder ein neuer Liedersänger mit sehr gu-
ten Anlagen u. schon recht gefälliger Darstellung;

seine Gaben sind melodisch und es klingt "etwas

Anziehendes darin, sodass wir sehr wohl begrei-

feu, wie diese Lieder allen seinen Freunden höchst

erfreuliche Unterhaltung gewähren. Das Ständchen

und der Morgengruss sind wirklich so hübsch, dass

sie auch den Fremden Wohlgefallen werden; und
' auf die Fremden kommt es an, weun man aus

dem, was man leistete, sich und die Welt kennen

lernen will, was für einen Künstler so wenig, als

für andere Leute unnöthig sein möchte. Wir lo-

ben auch die übrigen Lieder der ersten Sammlung;
es ist in allen viel Gutes, und Meister kann man
doch nicht gleich sein, wenn man schon in fri-

scher Jugend sich in's Freie macht. So wäre z.B.

No. 5, „Rose und Lied", ein sehr schöner Gesang,

wenn nur einige Töne nicht wären, namentlich das

klagende, einen ganzen Takt in der Melodie aus-

gehaltene ces, was einen nicht willkommenen Ne-
benbegriff oder eine nicht gut angebrachte Beiem-
pGudung erregt, die der Sänger, käme sie, sogleich

hätte entfernen sollen. So sind es meist Kkinig-
keilen, die dem wirklich Guten noch zuweilen Ein-

trag thuu; es ist der feine Takt, der zum Liede

gehört, noch nicht so voll ausgebildet, als er es

hierin ganz vorzüglich seiu nuiss. Das Lied ist

selbst eine Kleinigkeit, aber so ZHrtcr oder tiefer

Art, dass eben das Kleinste die Wirkung vernich-

ten, aber auch schaffen kann. Dio beiden ersten

Lieder klingen, sind aber nicht innig genug, nicht

gut erfunden, mehr gemacht; und im letzten ist

durch die Wiederholung am Ende „Die Fischlein

sollten schwimmen" etc. die ganze Spitze des Lie-
des abgestumpft. — Die Winternacht wird gewiss

ansprechen: aber die verborgenen Schauer des wil-

den, heissbewegten Hersens fehlen doch. Des Wei-
be« Schöpfung verlangt weder Tiefe noch Innigkeit,

nur eben artigen Klang; ja das hinter den Worten
etwas plumpe Gedicht kann gar nichts .weiter ver-

tragen , als an sich hübsche Töne, und diese sind

gegeben, so dass es sehr gefallen wird. — Will
also der Verf. etwas wahrhaft Tüchtiges, wie wir
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es glauben: so arbeite er ernstlich weiter; wähle
]

dann mit eigener uud fremder Vorsicht aus seinem

Schatte und komme dann; er ist uns willkommen.

VIT contrapunetische Veränderungen Über den

Choral: „Ich »terbe täglich und mein Leben"

etc. Für den kirchlichen Choralgebrauch be-

arbeitet und kurx erläutert — von A. Wich,
Organisten zu Rothenburg a. d. Tauber. Op. 5.

Nürnberg, bei Riegel u. Wiessner. Pr. 2 4 Kr.

Die einfache, 4stimmig gut harmonisirte und

mit leichten kürten Zwischenspielen versehene Me-
lodie findet sich No. 1 10 in de« V«*rf. Choralbuche.

Die Veränderungen zeugen von contrapunklischen

Kenntnissen, die zuweilen einige Härten sich ge-

slalien, welche einen nicht überall gleichen Ein-

gang finden möchten. Das Ganze ist nützlich und

der Kirche angemessen. Von den Erläuterungen

des Verf. wollen wir einige zur Ansicht bringen.

Var. I heisst es: Neue oder umgestellte Harmo-
niken mit h.irmoniefremden oder chromatisch ver-

schiedenen Intervallen, mit Durchgängen u. Vor-
halten verbrämt. Var. VI. Die Harmonie ist 5slimm.

u. bewegt sich in neuen u. frappanten Folgen.

Motette für Männerstimmen : Forschen nach Gott.

Text von Hegner. In Musik gesetzt von Lau-
renz Schneider, Herzogl. Sächs.-Coburg.-Go-

thaischem Hof- Kapellmeister. Erlangen, bei

Theod. ßläsing. Pr. 4 Gr.

Conradiii Kreutzer hat über denselben Text

eine 4stimmige Composition geliefert: man wird

aber diese vorliegende neuere Tondichtung nicht

im Geringsten überflüssig finden; sie ist schön, gut

gedacht, fromm empfunden u. kunsterfahren aus-

geführt. Wir empfehlen sie allen Männervereinen,

deren keiner sie schwer nennen wird, denn die

Stimmenhallung ist äusserst fliessend. Dazu ist für

den Direclor ein gedrucktes Blättchen der Ptrtitur

beigelegt mit den Ueberschrift: „Vortrags - Dire-

ctions - Weise", was über jeden Takt Nachweisung

gibt auf das Sorgfältigste. i834 ist diese Motette

zum ersten Male im Armenconcerte des Bürger-

vereins von der Liedertafel zu Erlangen sehr bei-

fällig aufgefühit worden.

Fünf Tafettieder für 4 Männerstimmen [in Par-
titur u. Stimmen), gesungen bei der jungem

Liedertafel in Berlin, comp, von J. F. KeU.
Op. 187. Berlin, bei F. S. Lischke. P. ii\ Sgr.

Die drei ersten Lieder sind für's Glas u. bei

gutem Weine gut. Die „Zeillehre4
« (sie und das

Glück rasch zu nutzen) lehrt uns schnell zum fünf-

ten gehen: „Harmonie und Freude", die Jedem bei

Tafel am zugänglichsten sind. Schwer wird Nie-
mand diese Lieder finden.

Tafelgesänge für Männerstimmen. Sechs Lieder
für die Liedertafel zu Beilin v. G. Reichardt.

Op. l4i (Hefi 11.) Stimmen u. Partilur. Leip-
zig , bei Frdr. Hofmeister. Pr. 1 Thlr. 13 Gr.

Leichte, ungesucble Lieder, die hin u. wie-

der durch eine eigne, geschickte Wendung und
sonst durch einen klugen Einfall dem Ungekün-
stelten einen solchen Anstrich von Geist geben,

der gerade bei besetzten Tafeln der beste ist. Den
meisten Liedertafeln werden sie willkommene Gäste

sein, namentlich das erste, das zweite, dritte-, vierte,

fünfte u. sechste, und somit alle. F., ist so der

allgemeine Tafelschlag, der doch nicht ohne ist.

Es ist auch ein Tyroler Jägerlied und ein Spani-

sches Soldatenlied (1810) mit darunter, das rhyth-

misch gut hebt.

Tafelgesängefür 4 Männerstimmen v. H. Marsch-
ner. Op. 85. (Heft 10 der Tafeil.) Partitur u.

Stimmen. Ebendas. Pr. x Thlr. 8 Gr.

No. 1. Jägerlied; wird fast ein wenig zu viel

gejigert. No. a. Fastnachtslied , frisch und keck,

hat seine Männer, die das verstehen. No. 5. Der
böseste Schluss, eigen u. trüb, darum wohl vor

der Tafel, damit sie Gelegenheit habe, die Gril-

len zu verscheuchen. No. 4. Malrosenlied ist bes-

ser gewählt u. besser zu singen. No. 5. Stiftungs-

fest , ein schönes Gedicht von Schnabel, diö Com-
position etwas gesucht, weil in Erfindung nicht ei-

gen genug. No. 6. Liebeswerbung, alla Polacca,

und hat Figuren, die den Sängern recht sind: will

sich aber nicht wobl cum 4sL Gesänge passen.

Nachrichten.
Fortachritt« de» holländischen Verein* zur

Beförderung der Toni turnt.

Amsterdam. Am 7. u. 8. Sept. hielt Rietet

einfluasreiche und ruhmwurdige Verein in unserer
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Stadt feine sechste Jahresversammlung. Aua den

vorgelegten Uebersichlen der Verhandlungen im

verflossenen Jahre war anter Aodcrm zu ersehen,

da»s der Verein am 16. u. 17. Oclbr. i834 sein

eratea allgem. Muaikfeat in Haag feierte (a. i854,

S. 71 3), bei welcher Gelegenheit S. Maj. der

König geruhten, aich als Beschützer der Geaell-

achaft su erklären j — ferner, dasa der Verein

eine Symphouie dea Hrn. F. Feray, Tonkünatlera

in Rotterdam, angekauft u. im Drucke auagegeben

hat (a. S. 710 d. Jahrg.), und endlich, dasa die

durch den Verein thätig geförderten Singschulen,

Singvereine u. Instrumental- Schulen der verschie-

denen Abtbeilungen immer mehr blühen und sich

heben. In dieser Versammlung sind mehre neue

GeaeUe verfaaat, bei C. A. Spin in Amsterdam

gedruckt u. di-n sämmtlichen Mitgliedern übersandt

worden, in Folge der grossen Auadehnung der Gesell-

schaft, welche jetzt über 1600 Mitgl. zählt. Zu Ver-

dierutmitgliedcrn aind ernannt worden die Herren:

A. G. B. Ten den Berga. . . . sn Gre*enhage.

J. C. Bortelman - Amrterdsm.

J. W. Ten Bree. Amsterdam.

L. Cherubini - P«rü.

J. Eybler. - Wien.

G. W. Fink - Leipeig.

C. A. Fodor - Ameterdem.

J. N. Hummel - Weimer.

J. W. K.Iiiwod* - Dooeu-Eschiogen.

P. Lindpsintnor. - Stuttgart.

J. H. Lübeck - GraTenhage.

F. Mendeluohn - Bartholdy - Düueldorf (jeUt su Leipzig).

C. Miibtenfeldt - Rotterdam.

G. ObjIow - Clermout-Farrand.

F. Pser. - F«ri«.

A. Reich* - P««»-

C. G. Reiaaiger - Dreiden.

F. Rie - Frankf. a. M.

C. H. Rinck - Darnutadt.

AI. Schmitt - Frankfurt a. M.

Fr. Schneider - Deueu.

H. Scbnjder Ton Warten*« - Frankfurt a. BL

L. Spohr. " Caeael.

G. S. Spoolini. - Berlin.

G. Weber. - Darmetadt.

J.W. Wilma ~ Amsterdam.

Noch iat bestimmt, daaa im Frühjahre i836

ein sweitea allgemeines Muaikfeat in Amsterdam

Statt haben soll. Auch aoll die Errichtung einer

praktischen u. theoretiachen Schule für Organisten

wirklich Statt finden. Die rastlos thätige und auf

alles .Gute aufmerksame Gesellschaft bat wieder
> ,

.
\ •

, , *~Tp

dem Hrn. J. G. Bertelman , an aich gekauft, um
sie noch im Laufe dieaea Jahre« durch den Druck

der OefFentlichkeit zu übergeben. Die Hauptdire-

ction dea löblichen Vereins ist von Amsterdam

nach Gravcnhage veraetxL

Paris, im Novbr. Immer mehr gewinnt u«

geniesat die deutsche Inatrumental-Muaik Anerken-

nung, ich möchte aagen Vorliebe bei dem aeit Jah-

ren ateta höher aich bildenden Publikum. Sym-
phonieen von unaerm Beethoven, Mozart, Spohr u.

andern Meteoren finden den wärmsten und rau-

schend beifälligsten Eingang. Belege dafür aind die

schönen Leistungen dea Gymnaae muaical, wo stets

dio älteren o. neueren Namen unserer deutschen

Componisten vorzugsweise prangen und hoch ge-

feiert werden. Auch besitzen wir gegenwärtig, wie

noch nie, eine Anzahl ausgezeichneter, besonders

aber deutscher Virtuosen u. Künstler, als Kalkbren-

r, Hiller, Oaborne, Thalberg u.a. w. Dieser letzte

junge, treulich unterrichtete Klavicrviiluos des Kai-

sers von Oesterreich macht ungemeines Aufsehen,

da in ihm ao viel Anaprechendes vereiut ist. Tag-
lichsbeck, Kapellmeister des Fürsten von Hohen-
zollern - Hechingen , ein ausgezeichneter Violinist,

hat mit allgemeinem Beifalle aich hören lassen j

besonders aber geniesst er als Compositeur die

vollkommenste Anerkennung und man sieht mit

schönen Erwartungen, bei den nun bald eintre-

tenden und vortrefflichen Concerten unsers Con-
aervatoriums, einer Symphonie dieses deutschen

Tondichters entgegen, von welcher Kunstkenner

und Kunstlichter sich recht viel Gutes und Schö-

nes versprechen. Auch Lipinski, der gefeierte

Violin - Virtuos , befindet sich hier und wird

demnächst öffentlich auftreten. Seine zahlreichen

Freunde sagen, er leistet Unglaubliches und Un-
übertreffliches. Der schwedische Hornist und Con-
certmeister Levi wird bald hier eintreffen. Man
bezeichnet ihn als den ersten Hornisten der Welt.

Viel gesagt, viel versprochen! —• Die Namen
Grisi, Ruin nl, Tamburini, Lablache bürgen für

die wirklich ausgezeichnete italienische Oper. Aber
noch immer können die Pariser den Tod Bellini's

nicht verschmerzen. Bald mehr.

Druckfehler.
1 8 3 i S. 646, Z. Sa Um Rorolution «t. Dieaol.

S. 716« Z. 29 - Friulii tu Triulsi.
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Italien. Frühlingsopern u. $, w.

(Fortsetzung^)

Vtntdig. Den eigentlichen Frühlingsopern ging, wie be-

reit» im vorigeh Berichte vorläufig angedeutet wurde, ein in

miuikal» Hinsicht merkwürdiges Frühjahr voran«, nämlich

Die Miliaren in Venedig.
Wenn Cicero an «einen Soho «chrieb : nolo te aioa oxceptione

Laudari (ich wünsche bei deinem Lobe kein Aber) und die Mali-

bran auch hier, wie überall, einem Aber unteiiag; wenn aie

in ihren eraten Debüt auf der Fenice mit dem Otellu einen

glänaenden Sieg daron trug, in der nachher gegebenen Ceiie—

rentola aber weniger gefiel all im Otello , and im Barbiere di

Sivigli« weniger »1* in der Ceuerentola (in beiden letaten Opern

mehr der Action wegen); wenn aie in der eraien Vorstellung

der Norm» wieder wie überall — der Himmel weiaa warum —
der Erwartung nicht enUprach, in der zweiten liiu(,6gcr: Fana-

lismus errrgte; wenn der ihr geaollte Applaua in Venedig an'«

Deliriren gränzte: «o wäre mit dieeem Wenigen die Aufnahme

der Malibrau bei una im Allgemeinen angeregt. Waa insbe-

eondere angemerkt an werden Terdieot, beateht kürzlich in

Folgendem.

In der bereite angezeigten eraten Vorstellung dea Otello

«engen, au« »er der Mal.bran, die Herren Donielli (Titelrolle),

Tati, Paltrinieri und der famöse Opcrnflicker u. Verhunzer,

der irländ, Bauic' Hälfe. Die Anaahl der Zuhörer war an je-

nem Abend, de* buhen Eintrittipreieee wegen, blos gegen t 4oo,

die nun wetteiferten, Jeder nach «einer Art, mit den Händen,

Füssen oder mit der Stimme der berühmten Sängerin ihren Bei-

fall au bezeigen, der auch Dontelli mehr ala reichlich, den

übrigen Künstlern aber verhältniesmässig gezollt wurde. Zwei

Tage darauf wurde Otello mit denselben »uperlativ geräusch-

vollen Beifall«b«7eigungen wiederholt. In der narbhir gege-

benen Ccuerentola überraschte und erstaunte die Künstlerin we-
niger ala im Otello, weswegen dieaer aberroa'a wiederholt

wurde. Nun kam die Reihe an Barbiere di Siviglia, der im

Garnen, wie gesagt, weniger ala die Cenerenlola behagte ; doch

waren die Theater atote roll, da* Händeklatschen und Heulen

betäubend, und bei der Catalina: „Una voce poco fa" und

dem eingelegten allerlielxlen Di Unti palpiti . n eichte die Wuth
den Slatum stalua, denn weiter koni.te aie nicht. Die anfäng-

lich bestimmten sechs Vorstellungen wuchsen nun auf sieben an,

denn awcimal zollte mau doih die Norme hören. In dieser

Oper machte die Malibran zwar am rratm Abend leinen »ros-

aen Furore, wurde indes« 3 :mal , in der zweiten un 1 le'aten

Vorstellung aber 45, ssge fünf uud vierzig mal, auf die Seen«

geruftn. Hände, Füase und .Stimme tobten fürchterlich ; dabei

wurde geweint, geacbluchzt und geseufzt; aua den Logen flat-

terten die mit Thräuen benetzten Tücher der Damen; im Par-

terre «tiegen die Zuhörer auf dio Bänke and begleiteten ihr Ev-

vivageschrci mit dem Schwingel ihrer Hüte, Stock« n. Schnupf-

tücher in der Luft: der BciMl aland am Gipfel de« ungeheuere

Lärmes . . . Hier endigte jedoch die Sache nicht, Hr. Gio-

vanni Gallo, Eigenthümer dca hiesigen Theaters S. Beuedetto,

welcher in den neuem Zeiten daa arrfallene und fast vergeasene

Theater S. Gio. Grisozlomo heralellcn lieas und Teatro Emero-
sittio benannte, weil hier aowohl tägliche alz nächtliche Spe-
cial e ) gegeben werden : dieaer Gio. Gallo hat ein« aahlreiehe

Familie, und da er an« benannter letzt« rcr Spekulation mehr

630

Ehre ah Nutzen zog, ao wandte er eich bittend an die Malibran,

«ie möchte auch auf dem T. emeronittio ein« Voralellung geben,

Wae ihm sngi- ich „unentgeltlich" mit der Soiinambula bewilligt

wurde. Da Donielli «chon abgerollt war, benutzte man eiligat

den gerade hier angekommenen angehenden Tenor CanaIi , und
die Vorstellung benannter Oper fand also den 8. April Statt.

Die Uberzehlrcicheu Zuhörer gingen mit geschwollenen rothen

Händefliehen und heisern Stimmen nach Hause; au Ende einea

jeden Actea — die letzte Scene ezel'irte am meisten — flogen

frisch- an den Umsticht eu der Logen hängende ßlnmengebinde,

Bildnisse, Tauben, Kanarienvögel, Sonetten nach der Scene,

wohin auch Tuche:- allerlei Farben in Fahnengeatalt flstterlea.

Das Klat.chen und Zetergeschrei dabei muss man gehört haben,

um e* «n glauben , und die Wiener, welche diesen Frühling die

italienieehe Oper mit stürmischem BriMI beicheakten , könuen

hierin zu deu Venelianero noch lange in die Schale gehen. Di«

(^Icicr'« Sängerin konnte, der Ungeheuern aie begleitenden

Menge wegen, erat spät nach Hauae kommen, wo eine Depu-

tation Fnthutiaeten aie erwartete und so glücklich war, von ihr

einen Handschuh und ein Tuch zum Andenken au erhalten, die

anglei<.b, zu kleinen Stücken aerschnitten , nnter aie vertheilt

wurden. Bald darauf erschien ein Sängerchor «nf mehren Gon-
deln vor ihrem Fenater und brachte ihr eine Serenade , welche

die Einzige mit gerührtem Danke aufnahm. Hr. Gallo legt«

dadirch «eine Erkenntlichkeit gegen aie an den T»r, das« von

nun an da« Theater nicht mehr Emeronittio, aondern Teatro

üarcia genannt , and mit diesem Titel auch, nächsten» die Büata

erhalten wird.

W*a untere eigentlichen diesjährigen Frühlingsopern »nf

dem Teetro Gallo (einzt S. Benedelto) belriSr, ao war die ewig«

Chiara di Roaenberg abermal* willkommen, mit ihr die Boltri-

gari, der Tenor Strazza (nicht sehr), der Burlo Gatli und der

Baaaizt Cavaceppi. Eine andere Oper von Ricci: Son du« or

son Ire, zog wenig an, weil Galli der Hauptrolle dea Sempro-
nio nicht «e« achten war. Besser ging es nachher der alten Oper
von Cnerc«: La Prova dell' Opera aeria, worin der Tenor
Strazza durch Hrn. Forzoni rraetzt wurde. Den 1 4. Jusi ging

endlich die neue Op. buOa Mr. di Chalomeaus «vi« Emling de«

Hrn. Maestro Federico Ricci, Bruder und Mitarbeiter des be-

kannten Luigi Ricci, mit vielem Beifall gegeben. Eiee Barca—

role a tre im ersten nnd eine Nottnruino im aweiten Acte mach-

ten Furore. Diese beiden Ricci, elt „moderne« Buflocomponi-

aten, sind dermalen die ana|eecicJ>neiaten in Italien: möchte«

aie nur auch den Kenner etwa« mehr befriedigen I

Padova (Teatro Naovo). Den 1 1. Juni gab man Doni-

zetti'a Fauata ab erat« Oper der biraigen sogenannten Fiera dal

Santo (Messe de« Heiliges, nämlich Anloo'a, welcher Padua**

Schat/fauon ist). Haupttäager waren die so eben von Wien
angekommene Schütz, Hr. Winter u. Marini (Giuseppe). Bei

alledem, du* die Sänger auweilen hervorgerufen wurden, sprach

doch Alle« inagesammt wenig an. Die Musik machte nicht kalt

und nicht warm. Die Schüta legte herkömmlicherweite Stücke«

ein und Übertrieb Manche«, ohee das« man dabai «in Wort ver-

nahm. Winter kann schwerlich irgendwo mehr grosses R«h«

gen auf dam Theater erregen. Marini geht mit.

Fvühlingtilagion« lieaa für die Oper manch«» Cute holten. Die

angekündigtes Singer waren meist vorteilhaft bekannt, «Ja;
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8. 5l6) von einem

g.lchrt und neu auag

di* Sehofcerkehnor, die Cootraltastin Venler, der Tenor Trezzini

und die Bassisten Silva tori, Marini und Mercoüni
, unter den au

Opern zwei neue, von den Herren Somm« und Roaai j

i Schiel»«! hat e« aber andere benimmt. Die ereie in die Scene
i Oper Udegooda e Ritaardo, del Signor Maestro Luigi

• , naschte aua mehren Uriachen Fiaaco. Schon da« Buch

mar nicht Tortrefflich. Hr. Salralori, der von einer atarken liala-

cataiiedung befallen wurde, konnte in dieaer Stagione nicht mehr
da* The« t er betreten

, «eine Partie mu»»te also ftir einen minder

geschaffen werden. Treatini, mit einer herr-

I
baulichem Gelange, miaaficl, «o wie vorigen

Karneval aa Rom. All diätem gab noch die in Italien auf dem
Theater aogeaannte gelehrt« — langweilige Mutik d«a Gerau«,

and in der ganzen Oper fand bloa eia Chor im «weiten Acte Bei-

till. Meinerseits fand ich mich ia der Ildegonda oft angenehm
überrascht, deaa seit meinem aSjährigeo Aufeulhalte in Italien

kenne ich keinen einsigen italienischen Componiateu, de««en Mu-
sik — ait verbo venia— ao teutoniach riecht und eine «o teut-

acha Pbyaioaomie hat, wie dieae Hrn. Summ«
, vor dem ich

Reapect den Hut abnehme. Dieaer angehende pa-

r, dcaaeu erde Oper in dieaen Blättern (i834,
Corretpondenlen au* Palermo nicht ala «ehr

i auagegeben wird, hat auch in der That «ehr we—
Gedaakea, überhaupt wenig Genie, und da er unge-

fähr 3o Jahre altacin mag, ao i*t achwerlirh mehr etwa* Aua-
ecrordenllichee von ihm su hoffen , in Deutschland könnte er aich

»um gTqaaan KQnatler bilden. Hieaige Journale haben den Mann
auch etwa* hart angefallen | ein* meinte gar, die Ildegonda »ci

ein Aggregal von längst bekannten Dingen, verlieht aich aua heu-

tigen Operall. . . Was er nun au thun gedenkt, wird die Zu-
kunft lehren ; man ««gl, er will «ich in die modera muiikalUche

Jauche werfen , um dem Haufen zu huldigen , waa mir unmög-
lich scheint, Hin*ichtlich der Sänger wurde bereit» oben v. Tres-

aioi gesprochen. In Spauien gefiel er ungemein , in Rom u. Mai-

land mitafiel er gänzlich, waa ihm aun leider eine «tarke Gcmülha-

kraokheit suiog, woran er in eeiner Vateriladt Bergamo im Spi-

tal« für Ihnliche gräuliche Kranke schon Anfang» Juni »Urb,

weswegen er dnreh den Tenor Timoleone Alezander eraetat

wurde, der «war nicht hiaslich »ingt, aber kaum au den bessern

»einer Collegen gehört. Da»acll>e gilt ungefähr vom BaaaUten Mar-

«oUnii beide »ind jung und nehmen »ich nicht Übel auf der Scene

au*. Die ebeafslls junge Venier hat eine achöue Contrallatimme

and eiafache G«aang»methode. Von Marini'» schöner Stimme

wurde in dieaen Blättern öfters geaprochen. Die Schoberlecfincr

gehört su den Prime Poone erater Klasse , bei denen man kein

Wort hört, wenn aie auf dem Theater eingen; da ihre mittlem

Chorden nicht die beatan .ind, »o iat sie in der obern Region

der Stimmregiater in ihrem eigentlichen Elemente , schreit nicht

selten «11* Lalande und wird dafür *tark applaudirt. Die* vor-

ausgesetzt, ging e« mit den Frühlingtopern wie folgt.

Hrn. Sornas«'« Udegonda wurde bald von der Anna Bolen«

aus der Scene verjagt. Eine «weite neue Oper, Leoccd ia betitelt,

von Hra. Laaro Rossi, auchte ebenfalls Fiaaco. Sie war eine

Ii bald hötteman alt italieaische , bald neu

be Mu*ik , die*« machten wieder oft der deutschen und
französischen Musik Plats , and mit all dieser Ab-

;
ward« man von der Langeweile geplagt. Den ao. Juni

gab man endlich den v. Rossiai umgearbeiteten Mose mit vielem

Beifall, worin Hr. Marini die Titelrolle recht brav machte, der
brlannte Tenor Reina aber di« Zuhörer gar uicht ergötzte, und
die Schoberlechner aammt Marini die Palme errangen. Hört man

immer für eine Oper v.

ne gar traurige Figur.

Königsberg. Uebersieht der musitalieehen Leistungen
von Johannis i833 bis Nsufahr i835.»)

lieber die theatralischen Productionen im Sommer i833 iat

nicht viel su erwähnen. Die Krone unaererOper, FiäuL Marie
Neurcuiher, ging «u Gattrollen nach St. Petersburg und hat da.
aelbat Beifall und Engagement gefunden. Mad. Marochetü , erat«

Sängerin de« Königs von Sardinien, g«b im Theater eine groiae

dramat. muaik. Akademie und im Costume Scenea und Arien «aa
Semiramia ond Taacred v. Roaai ni u. m. «. und bawährte aich ala

gute Sängeria u. Schau»pielerin. Sie ist eine Deutxche vom Rhein.
Im Aug. i833 starb Praaa Mehlig, erster Tenorist des hiesigen

Theaters, bald nach »einer Rückkehr aua Riga. Er war 7 Jahr«
Liebling des hiesigen Publikums, sein Charakter gulmathig, aber
höchst leichtsinnig, sein Talent bedeutend. Seine Collegen und
viele Musikfreunde bestatteten ihn ehrenvoll. Um Mich, ging
\om Theater Hr. Hcck»ch«r ab, sehr Schade! Engagirt wurden;
Hr. Spreer, al» ater oder 3 ter Tenorist brauchbar! Hr. Eduard
Vogt, früher Regisseur der Oper su Amaterdam, auch Componiat,
ala erater Tenor; (trat ia allen jetst an der Tageaordnang »to-

benden ertten Singrollen: Masaoiello, Fra Diavolo, Zampa,
Don Juan, Otelio

, FloresUn, Murney, Max, auch al* Pcdriüo
ia Mozart'« Entführung mit Beifall auf.) Seine Summe ist gut,

seine Auesprache vortrefflich und deutlich, nicht ao gut die Ver-
bindung dea Falset* mit den Brosttönen. Man warf ihm su viel

Spiel vor, eine seltene Sache bei deutscheu Tenoristen. Doch
Hr. Vogt hat franaöaiache Sänger gesehen. Er weilt noch ia
Rusaiand. Mad. Elise Kralle, geb. Schmidt, vom Lcips. Thea-
ter, trat auf ala Emmelina, Zerline in Fra Diavolo, Rcsia, Ca-
milla ia Zampa, Elvira in D. Juan, Agathe, auch Annchen,
Roae in Adlera Horat, Fenela (eine Stumme von der ersten Sän-
gerin gespielt, aber sehr gut), Gräfin in Mpiait'a Figaro, Myrrha
u. a. w. oft mit Beifall. Der si aehr hübachen Frau mit schöner
kräftigen Stimme fehlt nur besa-.re Schule-, sie aolfeggirt fleiaaig,

aber aie schreit mehr, al» »ie »ingt, und oft etwa» unrein. Fräul.

Ro«enfeld (»u> Danzig), dünne Kopfaiimme, »ehr jung, saug di«
Constanze in Mozarts Botführung , die Prinzessin von Navarra,

Elvira in der Stummen u. a. w. M*n fand das su gewagt , indes«

war Talent nicht zu verkennen. Mad. S.emering, brauchbar ia

Opera und LuaUpieUn, alten und jungen Rolleu. Die übrigen

weibl. SingroUen wurden durch die beiden Frls Schaffner, Mad.
Hübsch, Frau v. Wedel, Frl. Linz besetzt. Hr. Prawit trat «1«

Mafferu , LcporeUo u. «. w. auf. Sein Bas» iat gut,

•) Um in den achttsbaren, regelmässig fortlaufenden
unters geehrten Hrn. Corretp. keine Lücke zu lassen, lie-
fern wir diesen vor den in No. a* u. a6 schun abgedruck-
ten letalen Bericht gehörenden Theil, der durch unerklär-
lichen Zufall nicht in unsere Hände gekommen und nn«

«weiten Male übersendet worden ist, ala geschiehtliche

Anmerk. der Jledact.
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Winter i833 u. |834. Ausser des Adler» Horst, welcher nicht

besonder» gefiel, wurde wenig oder nicht» Neue» gegeben. Frl.

Ackermann trat al» Aenncheo im Freischiita auf und gehet im

Gesang and Spiel. Frl. Sabine Heinefetter machte hier Furore.

Von lo Gnatrollen bekam sie die llilfte der reinen Einnahme

und hat wohl ihre Sooo Thlr. mitgenommen. Wae »ie »ingt,

weis» man ja ; die italienische Weise acheint ihr kehlgerechler,

•la die deutache. Einen eigentlichen achten Triller auf der C»—

dem habe ich von ihr nicht gehört, woau auch die neuere Cora-

position»weise selten Veranlassung bietet, wohl aber hübache

Trillettini. Die Intonation »ehr rein. Jedenfall» ist Frl. H. eine

»ehr ehrenwerthe Sängerin, mit achöner, ausgebildeter Stimme.

Sie wurde (oft schlecht) braungen und beim Schiusa ihrer Dar-

stellungen vom Hrn. Mua. Dir. Sobolewaki bekrönt. Mad. Clara

Eisner. geb. Siebert, sang die D. Auna im D. Juan, ihr G.iU
trug mit Beifall ein Concrriinu von Lindpaiutner auf dem Wald-

horn vor. — Hr. Wild sang den Maaauiello (imal), Almaviva

(v. Rossini), Fra Diaroto, Zampa (anal), Otello, Georg, Dou
Juan , Frita in der Braut (hirr neu , mal) mit gro»»em Beifall,

wie eich da» von aelbst versieht. Sein sonst trefflicher D. Juan

kam ons etwa» an wenig adlig vor. Ucbrigena würde ich Hrn.

Wild nie an den Tenoristen , sondern iu den Barilonisten , mit

einem hübschen F.laett begabt (mit dem er »lark kokettirt) aih-

lett.— Zum Bei.ef-s für Frl. Ida Schaffner wurde gegeben: Man-
fred und Jultrtta, oder die schöne Dalmalienerin , Oper in drei

Abtheilungen von dem unter uns lebenden Dichter Adalbert vom
Thale (Obristlieat. v. Decker von der Artillerie). Die anspre-

chende Musik war vom bekannten Componisten A. Ncilhardt in

Berlin. — Daa Theater ging au Oitern i834 au» einander; die

Theaterverwaltung löaie »ich auf, nicht ohne bedeutende Ein-

büßte für die Mitglieder derselben.—

Dorpati • n» Novbr. Das Pianofortespiel hat

liier in der leisten Zeit bedeutend zugenommen,
Wenn auch am meisten der Quantität nach, so La-

be» wir doch auch in der Qualität niclit gerade-

hin zu klagen. Wir haben unter uusern vielen

Musikliebhabern dieses allgemein helicbleu Instru-

mentes auch mehre Dilettanten, die sich nicht al- I

lein in geselligen Zirkeln , sondern auch in öffent-

lichen Conrerlen ein Vergnügen daraus machten,

im Laufe dieses Jahres manches Gediegene zu Ge-
hör zu bringen. Unser vortreffliches Streichquar-

tett verbreitete in öffentlichen Abenduulerhaltungen

durch guten Vortrag die Liebe zu Haydn's, Mo-
zart's u. Beethoven'* Werken dieser Art auf die

erwünschteste Weise, wobei wir nur zu bedauern

haben, dass unser erster Violinist, Hr. David, uns

verlassen hat, wodurch dieser Genuss wohl eine

Zeit lang ins Stocken gerathen wird. Hr. David

ist nach Deutschland abgereist und wird auch Ihr

Leipzig besuchen. (Er ist hier und ist bereits un-

ter uns am 10. Decbr. öffentlich aufgetreten.) Mit I

unserer Instrumentalmusik konnten wir also voll-

kommen zufrieden sein. Weniger gut sieht es mit

dem Gesänge. Nicht als ob wir keine Singer U*

Sängerinnen halten, die Gediegenes zur Ausfuhrung

bringen können; in Privatzii kein wird manche«

Tüchtige vorgetragen.' sondern weil es uns noch

bis jetzt an einem öffentlichen Gesangvereine für

Herren u. Frauen fehlt.. Zwar sind zu verschie-

deneo Zeiten dergleichen Versuche gemacht wor-
den: immer aber scheiterten sie bald wieder an

den leidigen conventioneilen Interessen u. an man-
cherhi Parleiungen , die der Kunst tiberall zum
Nachtheil gereichen. Daher kommt es denn auch,

dd.« das hiesige grosse Publikum die Meisterwerke

eines Handel und Bach kaum dem Namen nach

kennt. Zur Steuer der Wahrheit müssen wir je-

doch hinzufügen, dass die Auserlesenen in ihren

häuslichen Kreisen Manches der Art versuchen.

Im Grunde sind es denn eigentlich auch hier nur
bürgerliche Rücksichten, welche der Liebe zum
Gesänge entgegenstehen. Dass die Gesangskunst

hier wirklich geschätzt wird, beweist der seit etwa

10 Monateu besiehende Männergesangverein der

Studirenden, gestiftet u. geleilet von unserm ausge-

zeichneten Vtoloncellisten J- B. Gross, dessen Thä—
ligkeit es dahin brachte, dass bereits mehre Hym-
nen von Bernh. Klein durch diesen erwünschten
Verein öffentlich und recht gut aufgeführt worden
sind. Vielleicht hilft dies und Aehnliches auch
unserm Kirchengesange auf, welcher der Hilfe be-
darf. Die Gemeinde singt fast gar nicht, oder
nicht eben erbaulich. Doch der Mensch hofft im-
mer auf Besserung, und mit Recht. Im Ganzen
geht das Güte vorwärts, so dass wir Ursache ba-
ben, dafür dankbar zu sein.

Leipzig, am 9. Decbr. Wie billig berichten
wir zuerst von unserer Hauptanstalt für Musik, von
unsern in diesem Jahre ausserordentlich besuchten
Abonnement- Concerten unter der Direcu'on des
Hrn. F. Mendelssohn-Bartholdy, für dessen Wirk-
samkeit der Enthusiasmus der Stadt schon vor sei-
ner Ankunft sehr gross war und sich nun noch
gesteigert hat. Es ist Forderung der Gerechtigkeit,
dass wir zu genauem Ueberblick für unsere geehr-
ten Leser jedes Concert nach seinem Verlaufe kura
verzeichnen. Auf diese Art ist es nicht möglich,
weder zu viel noch zu wenig zu sagen, da Jedem
die Vergleichung dessen was ist, mit dem Früheren
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offen vorliegt. Das dritte am 33. Octbr. brachte

uns : C. M. r. Weber*! Ouvert. zum Beherrscher

der Geister, worauf Dem. Weinhold Recit. und

Arie aus Don Juan: „dudele!" beifällig sang.

Hr. Ullrich spielte ein Concert für die Violine

Ton Louis Maurer (neu) mit dem lebhaftesten Bei-

fall, der seinem abermals sehr vervollkommneten

Vortrage gebührte. Das bekannte Duett aas Ma-
thilde von Shabran .sangen die Fräulein Grabau n.

Weinhold mit Applaus. Im zweiten Theile hör-

ten wir mit dem regsten Antheil die hochfantasie-

reiche Symphonie Beethoven's aus A dur sehr ge-

langen.. Das 4(e am 39. Octbr. wurde mit Ons-

low's erster Symphonie in A dur eröffnet, die der

kleinen, mehr dem Quartett zugehörenden Figuren

wegen ihre besondern Schwierigkeiten hat. Dar-

auf trug der Musikdir. Hr. Mendelssohn-B. sein

bei Breitkopf u. Härtel gedrucktes Concert für das

Fianof. vor, nachdem er gleich beim Hervortreten

mit lebhaften Beifallsbezeigungen empfangen wor-

den war, die nach jedem vorgetragenen Salze, den

ersten u. letzten im sehr schnellen Tempo genom-

men, sich immer mehr verstärkten und der Unge-

heuern Fertigkeit desselben entsprachen. Vom Con-

certe selbst haben wir hier eben so wenig etwas

au sagen, als vom Wesen seines Vortrags, die

beide in unsern Blättern bereits wiederholt bespro-

chen wurden und allgemein bekannt sind. Der ate

Theil begann mit Weber** Ouvert. aus Euryanlhe,

worauf Cavatine, Duett und Finale aus derselben

Oper folgte. Den Bass sang Hr. Weiske mit klang-

voller Stimme. — Am 5. Novbr. ward uns das

Vergnügen, No. 4 der Symphonieen von Haydn
xu hören. Getrost sprechen wir zum Vortheile des

Orchesters und der Hörer, deren Geschmack zu-

versichtlich dadurch nur allseitiger gehoben wer-

den kann, die Hoffnung aus, mehre solcher hu-

moristisch gemüthlichen Tonschöpfungen dieses Ur-

meisters gehaltreicher Symphonieenform wieder ins

Oeffentliche gebraclit zu hören. Ganz übersehen

wurden sie cum Glück nie. Für zwei jährlich

wird sich gewiss Raum Cnden
;
wenigstens wünsch-

ten wir es unmaassgeblich. Darauf sang der seine

hiesigen Gastspiele beendende Tenor und K. K.

Oesterr. Kammersänger, Hr. Wild, gleichfalls mit

Beifallsbezeigung beim Auftreten empfangen, Mo-
zart'* herliche Arie: „Constanze, Dich wieder zu

•ehen!" und, nach der Ouvert. zum Wasserträger

von Cherubini, Beethoven's Adelaide mit grossem

Beifall. Den Besch! ass machte das Finale ausBel-

lini's Capulet i etc.t „Qual tumulto!", das Hr. Wild
in der Partie des Tebaldo zu verschönen die Güte
halle. — Am 13. Novbr. leitete Gluck's Ouvert.

zu Ipbigenia in Aulis das Concert ein. Dem. Wein-
huld saug von Paer mit obligater Violine: Sü Gri-

selda, coraggio!", worauf Hr. Grcnser ein schö-

nes Flötenconcert von Tulou vortrefflich vortrug;

er ist ein tüchtiger Flötist mit schönem Tone and

voller Fertigkeit. Chor and erstes Finale aus Mo-
zart's Titus heschloss den ersten Theil and den

zweiten füllte Beethoven's Eroica zum allgemeinen

Ergötzen. Das siebente am 3 6. Novbr. brachte die

zweite Symphonie von Ries, worauf Dem. Grabau
Mozart's Arie aus Titus mit obligatem Bassethorne

trefflich u. beifällig vortrug. Dass ein uns längst

befreundeter, allgemein beliebter Künstler, Hr. Kal-

liwoda, Kapellmeister des Fürsten von Fürslenberg

in Donaueschingen, bei seinem Auftritt vor dem
Spiele mit lauten Freudenbezeigungen von der an-

sehnlichen Versammlung empfangen wurde, bewies

eine treue Anhänglichkeit an geschätzte Männer,
die nicht übergangen werden darf. Sein neues

Concerlino für die Violine und sein tonvoller und
gemüthücher Vortrag erwarben ihm wiederholten

Beifall. Wir hälten ihn an die Stelle unsera ent-

schlafenen Malthä'i gern hier behalten: allein aus

inniger Anhänglichkeit an das von ihm hochver-

ehrte Fürstenhaus wird er seine überaus angenehme
Stellung nicht verlassen. Eben so sprach seine neue

Ouvertüre, noch MS., an. Darauf zeigten sich un-

sere Blaser in dem Marsch, Adagio und den Va-
riationen aus dem Notturno von L. Spohr gröss-

tenlheils beifällig bis auf ein u. das andere Instru-

ment, was bei einem ganzen Chor von Solobläsern

nicht ungewöhnlich ist' und fast nirgend. Das Feh-
lende wird mit Kraft n. Fleisa vorwärts streben.

Der Schlusschor aus Spohr's Zeinire u. Azor ging

und wirkte stattlich. — Im achten am 3. Decbr.

wurde unsera Musikdir. Hrn. Mendclssohn-Barlhol-

dy's Ouvert, zum Mahrchen von der schönen Me-
lusine auf Verlangen wiederholt und mit lebhaftem

Beifall aufgenommen. Diese Ouvertüre, obgleich

älter als die drei von uns vielfach besprochenen

und allgemein verbreiteten, war uns vor Kurzem
in einem Extraconcerte zum ersten Male zu Ge-
hör gebracht worden und halte so gefallen, dasa

ihre Wiederholung begehrt worden war. Sie wird
nächstens in Orchesterstimmen und im Klavieraus-

zuge, wahrscheinlich auch, wie die übrigen, in

Partitur bei Breitkopf u. Härtel erscheinen. Wir
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versparen daher unsere ausführlichere Darlegung

des Wesens derselben, bis zur Zeit, wo wir sie

iu den Händen haben werden. Dem. Weinhold

sang Weber's Scene und Arie: Misera me! gelun-

gen u. anerkannt. Hr. Queiser zeigte sich in ei-

nem überaus schwierigen Concertino für die Bass-

posaune von C. G. Müller, dem Director unserer

Euterpe, höchst meisterhaft und erntete den leb-

haftesten Applaus. Es wird wohl dieses Stück

äusserst selten von irgend einem Andern zu Gehör

gebracht werden können. Meeresstille und glück-

liche Fahrt von Beethoven wurde «ehr gut gesun-

gen und brachte gewohute Wirkung hervor. Des-

gleichen die zweite Symphonie aus Ddtir dessel-

ben Meisters, die abermals vortrefflich ausgeführt

wurde.

Unsere Euterpe unter C. G. Müller'* Leitung

hat äusserlich und innerlich die glücklichsten Fort-

schritte gemacht. Sie hält jetzt ihre sehr besuch-

ten Versammlungen im Saale des Hotel de Pologne

Montags Abends. Da aber seit mehren Wochen
die Montagsabende in der Regel mit Exlraconcer-

ten besetzt waren, musstesie öfter den Tag wech-
seln, was uns einige Male verhindert hat, ihren

schönen Leistungen beizuwohnen. Aber auch die

ausserordentliche Menge der Zuhörer hielt uns ei-

nige Male vom Eindringen ab. Was wir hörten,

wurde sehr gut ausgeführt. Unter Anderm haben

wir eine gut und erfahren gearbeitete neue Ouvert.

(noch MS.) v. G. Wichtl zu nennen, die uns und

Mehren lebhaft zusagte. Auf eine neue Sympho-
nie dieses Mannes warten wir noch. Wir werden

dann mehr von ihm berichten. Uebrigens sind

Symphonieen von Mozart, Beethoven und Spohr,

von dem Letztern „Die Weihe der Töne" ganz ge-

lungen gegeben worden. Die musikalische Einrich-

tung dieser höchst nützlichen Gesellschaft ist die-

selbe geblieben, wie wir sie aus frühern Berichten

bereits kennen.

Der Thomaner*Ch»r machte uns vor Kurzem

die Freude, im Saale der Schule vor einer auser-

lesenen u. zahlreichen Versammlung Händi-i's Orat.

Josua zu Gehör zu bringen. Verdient es schon an

u. für sich alles Lob, dass diese jungen Studireuden

aus eigenem Antriebe jährl. etwas der Art unterneh-

men, so muss ihnen die äusserst tüchtige Durchfüh-

rung der. herrlichen Chöre dieser Tondichtung als

besondere, ausgezeichnete Ehre angerechnet werden.

Nur die öffentl. Quartelle sind dureh den Tod un-

ters Matlhaei für jetzt zur Ruhe gegangen : Alle«

Uebrige steht und das Meiste blüht. Nächstens

von den Exlraconcerten.

(BwcMass fulCt.)

Kurze Anzeigen.

Lee Plnisire de l'hiver. 8ix Valscs et IH Ga-
lops d'uue execution brillante et facile com-
poses pour le Pianoforte par Ch. Ckoulieu.

Ol- uv. i58. Leipzig, che« Breilkopf et Härtel.

Pr. ia Gr.

Abermals sehr hübsche, französisch leichte

nnd hebende Tänze, die weniger Fertigkeit, als

die in Jer vorigen Nummer angezeigten, verlan-

get) , also für die allermeisten Spieler geeignet sind

und dtn Tanzlustigen ein gutes Wintervergoügen

tchaflea werden, wozu sie bestimmt sind.

Q-juttre Rondeaus pour le Pianof. eur de« thtf-

mes favorii de Roeaini, Meyerbcer, Bellini etc.

compoeee — par J. B. Duvernoy. Oeuv. 69,
Liv. 1. Ebendaselbst. Pr. 16 Gr.

No. 1. Le Siege de Corinthe; No. 3. Le Fi-

rste, sehr leicht, für jeden Freund französischer

Behandlungsweise zugänglich, für Schüler beson-

ders brauchbar, auch zum Spielen von Noten, was
nicht zu spät begonnen werden muss, zweckmäs-
sig anzuwenden.

Wae heilst klassisch in der Muni?
Von C. B. tos Miltitz.

Man hört «o oft die« Beiwort in der Musik
gebrauchen, auf alte und neue Componisten, auf
ernsthafte und komische Compositionen so häufig

anwenden, dass man meinen «ollte, der Begriif

der Klassicität, die Summe der Forderungen, die

man an ein Werk und «einen VerC «teilt, tun für
klassisch so gelten, «ei ao tief und klar von Je-
dermann aufgefasst, ao streng bestimmt, dass dar-
über auch nicht der geringste Zweifel mehr ob-
walten könne. In der musikalischen Welt und un-
ter den Musikern wenigstens, die sich diese» Worte
so häufig bedienen, sollte man voraussetzen dürfen»
dass sie genau wüssten, was sie damit meinten.
Und doch ergibt «ich gerade unter ihnen die al-

Digitized by Google



839 1835. December. No. 50. 840

lergrussle Verwirrung der Begriffe, die grösate Di-

rergenic der Meinungen, sobald es anter einer Reihe

yon Kunstwerken eine Wahl zu treffen gilt. Dem
Einen ist blos klassisch, was grau vor Alter, der

Andere verlangt die strengste Reinheit der Schale

und Entfernung aller Auswüchse der Fantasie, der

Dritte glaubt nur in den Componisten seiner Zeit

Kdasskütät zu erkennen u. s. w. In der That kann

jode Partei Recht haben, wenn sie ron ihrem Ge-
aichtspankte ausgeht} allein ob man ein Recht habe,

seineu individuellen Gesichtspunkt als Norm für

alle Andersdenkende aufzustellen , das ist sehr zu

bezweifeln. Alle Parteien, in so fern sie sich von
gesundem Urtheil leiten lassen und auf Gründe et-

was geben, würden zu vereinigen sein, wenn es

glückte, ein allgemeines Priucip aufzufinden, wo-
nach für alle Orte und Zeiten und für die Werke
aller Componiaten einer Gattung bestimmt zu sagen

wäre, dies oder jenes Werk sei klassisch. Ob wir

aber gleich hier nur von einer Gattung von mu-
sikalischen Werken sprechen, so muss doch unser

Princip, wenn es das rechte ist, auf olle Gattun-

gen aneuwendeu sein, und wir nennen nur eine,

um von allen zu sprecheu, oder, wie der Rhelo-

riker sagt, partem pro toto, den Theil als Reprä-
sentanten des Gänsen. Ohne die etymologische Ab-
leitung des Wortes berühren zu wollen, die uuscro

Leser wenig interessiren dürfte, bemerken wir nur,

dass es seinem Sinue nach musterhaft heisst und

in literarischer Hinsicht gewöhnlich von der grie-

chischen und römischen Literatur, im Gegensatz

der modernen, gebraucht wird. Indessen haben

doch bekanntlich auch die heutigen europäischen

Nationen ihre klassische Literatur und man spricht

mit dem grössten Rechte , vou den klassischen

Schriftstellern der Deutschen, Engländer, Fran-
zoseq, Italiener u. s. w., wobei man Autoren im
Sinne hat, von deuen sehr viele, wie Schiller,

Götbe, Byron, Walter Scott u. a. m. noch zu

uusers Tagen gelebt haben. Demnach bezeichnet

der Begriff des Klassischen nicht blos das Vor-
zügliche eines Folie», einer Zeit, sondern aller

Zeiten, alter Völker. Was wissenschaftlich und
künstlerisch durchbildeten Völkern aufjedem Stand-

punkte, wo sie eben der Zeit nach standen, für

vqrtrefBich, musterhaft, also klassisch galt, das

war es auch. Demnach können Werke, die vor

vier Wochen in unserm Jahrhundert vom Dichter

entstanden, eben so gut klassisch sein, als solche,

die vor vierhundert Jahren geschaffen wurden.
Und demnach können jene alten und jene aller-

neuesten Werke zu gleicher Zeit, d. b. in dem
nämlichen Zeitabschnitt, für vortrefflich gehalten

werden. Aber keinesweges wird man behaupten

dürfen, dass nur Werke, deren Verfasser vor
hundert Jahren gestorben sind, allein klassisch

geuannt werden können. Man beliebe dies« Be-
hauptung wohl festzuhalten , denn mit ihr steht

und fallt unser ganzes Raisonuement. Wir wie-
derholen daher: jede Zvit, in der ein geistiges

Streben unter den europäischen Nationen sichtbar

war und Früchte trug, lieferte für ihren Stand-
punkt klassische Werke. Keine Zeit verdient aus-
sehliesslieh das Prädicat LlussLrh für seine Pro-
diicliouen. 'Nur zwei Fälle können als Ausnahme
gellen , die aber den Musiker uicht berühren,
nämlich der Zeitraum des Wiederauflebens der
Wissenschaften nach der Völkerwanderung, wo
keine Cullur mehr vorhanden war, sondern sich

erst bilden ransste, und dann in neueier Zeit das

Versinken mancher Literaturen, die sich gleich-
sam überlebt haben, wie die italienische, spani-
sche, portugiesische und slavische, womit jedoch
durchaus nicht gesagt ist, dass nicht auch diese

sich, durch Umstände begünstigt, erhebend, diu

Geschichte ihrer Vorzeit benutzend, mit
scheu Werken auftreten könnteti.

folgt.)

Empfehlentwerthe» fVei/wathUgeschenk.

TVeihnachtanähe, Gedicht von L. fVLilert,
für Declamatiou, Singstimmen und Pianofoilo
von K. E. Hering. Op. ai. 16 Gr.

ist so eben erschienen, in allen Buch- und Mu-
sikalienhandlungen zu haben und wegen seiner
Leichtigkeit und Anmulh allen Freunden der Mu-
sik und Gesangvereinen zu empfehlen.

Für den Werth des auch sehr elegant aus-
gestatteten Werkes bürgen die Verfasser, von wel-
chen Letzterer durch seinen „Erlöser*, „Conradiii",
aLieder", „Gesänge" sich ehrenvoll bekannt ge-
macht hat.

Das Gedicht ist besonders für 2 Gr. zu haben.

E. Billig in Mitweide.

kei Breitkopf und Härtel. Redigirt von G. W. Fink Verantwortlichkeit.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 23*lea December. NS. 51. 183 5.

IVat keimt Hansisch in der Musik?
Von C. B. roa Miltitz.

(Beschlu**.)

Bei der genauen Betrachtung der klassischen Werke
in der Literatur, «wohl der Vorzeit als der Jetzt-

welt, ergibt sich als Haupleigenschaft derselben ein

völliges Ineinanderaufgehen der Schönheit der Er-

findung und der Vollkommenheit der Darstellung;

Stoff" und Form herrschen keins über das andere,

durchdringen «ich gleichseitig und ganz und gar.

Blose Correctheit ohne Genialität der Erfindung

and Schönheit der Ausführung würde noch weni-

ger den Namen der Klassicität verdienen , als um-
gekehrt, aber nur Beides vereinigt kann auf die-

ses Pradicat Anspruch machen. Und hierin liegt

ein Unterschied zwischen den redenden Künsten

und der Musik, der eine« Theils mm Nachtheil

der Letzteren zu sein scheint, andern Theils aber zu

einer genauen Würdigung dea Manischen in der Mu-
sik die Richtschnur gibt. Das oben gesuchte Prin-

eip der Klassicität — auf alle Gattubgen künstle-

rischer Productionen und in allen Stylen anwend-

bar — heisst also: Vollkommene Svliänlieit dee

Stoff"» u. der Daretellung in der innigiten Durch-

dringung. Malerei, Bildhauerei und die redenden

Künste sind keinem Zeitgeschmacke unterworfen.

Was zu Find ins, Raphael'*, Horaz und Schiller's

Zeit schön hiess, wird noch jetzt dafür gelten.

Nicht so in der Musik. Zuerst ist die Musik, im

europäischen Sinne genommen, ein« weit jüngere

Kunst, und, sonderbar genug, alle Werke der frü-

hern Zeit waren nur grammaiiech correct, keines-

wegs aber poelisch schön oder gar geschmackvoll.

Man hatte so viel mit dem Stoff zu thun, das Ohr
selbst war noch so ungebildet, dass man genaue

Befolgung der halb mathematisch, halb akustisch

Fortschrei tung für das Höchste hielt,

zu erlangen a«i. In apiteru Jahrhunderten

Künstlichkeit, die in Künstelei

*7< JthrgiBf.

ausartete, an die Stelle, aber von genialer Auf-
fassung und Darstellung einer Empfindung — also

von wahrer Kunst— war noch immer keine Rede.
Dies ging fort, bis der sogenannte freie Styl und
mit ihm die Möglichkeit eintrat, den Textesworten
einen eigentümlichen und andern Ausdruck zu ge-
hen, als die harmonisch strenge Behandlung vor-
schrieb. In Volksliedern mochte früher wohl hin

und wieder Wahrheit, Fantasie und Natur aufge-

taucht haben, allein diese gehörte eben nur dem
Volke, und die trockene Wissenschaft nahm in ih-

rer Prüderie keine Notiz davon. Was also von
1600 bis etwa i?io componirt ward,, daa kann
für Kammer und Theater — denn die Kirchen-
musik blieb bei ihrer Strenge — mitunter klassisch

für »eine Zeit gewesen sein. Für unsere jetzigen

Einsichten kann es nicht mehr dafür gelten, weil

unser jetziger geläuterter Geschmack eine geistrei-

chere Auffassung des Textes und eine lebendige

Colorirung der Harmonie durch die so sehr vor-
geschrittene Instrumentalmusik verlaugt. Unser
Zeitalter deshalb tadeln und e« tu dem Unge-
schmack der frühern Periode zurück führen wol-
len, hiesse von Vestris oder der Taglioni verlan-

gen, sie sollten in Holzschuhen tanzen, weil bei

Entstehung des Tanze« man wahrscheinlich keino

andern gehabt habe.

Wenn also irgend eine Gesellschaft oder Ge-
sangsakademie z. R. eine Reihe von Jahren hinter

einander alljährlich eine grosse klassische Musik,
z. B. ein Oratorium oder eine Messe, CanUto, oder
wie es Namen haben mag, aufzuführen gedächte,

so würde sie ihre Aufgabe «ehr unvollkommen
lösen, wenn sie, um sogenannte klassische Stück«
zu geben, blos Bach'ache, Graun'sohe u.'Händel-
« che Musiken auffuhren wollte. Diese Werke sind

klassisch, aber nur für ihre Zeit und deren Be-
griffe. Man soll ihre Trefflichkeit anerkennen und
bisweilen eins derselben zu Gehör bringen, aJleU
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eine Pietät gegen die Vorfahren, die sur blinden

Ungerechtigkeit gegen die Nachfolger wird, isllm-

pietlt, Einseitigkeit. Was jene alten Meister aus-

seiebnete, war ihre contrapunktiacbe Kunst. Allein

sio haben sie ja auf ihre Nachkommen übertragen)

denn da** ilomiliua, Weinlig, Naumann, Mozart,

Jlaydu, Spohr und so viele Andere auch Fugen

zu machen wuaaten und noch wissen, wird Nie-

mand läugnen, der etwas von der Sache versteht;

ein Solcher wird aber auch nicht in Abrede stel-

len können, dass die Handel'ucben, Bach'scbcn etc.

Arien grösstentheila sehr langweilig u. geschmack-

loa aind. Allea Exorcisiren dt Altgläubigen ge-

gen diese Behauptung wird auch fiiehta helfen, di-nn

die immer deutlicher hervortretende Gleichgültig-

keit dea PuMikuma gegen die Werke der frühem

Periode spricht laut genng dagegen. Man sieht

auch durchaus nicht ein, warum eine Musik, voll

Fantasie u. Aufschwung in den Chören, voll Kraft

u. Kunst in den fugirten Sätzen, dabei voll Aus-

druck n. Geschmack in den Arien, also Werke
wie die Schöpfung, die vier letzten Dinge , Chri-

stus am Oelberge, Davidde penitente und so viele

andere neuere, indem aie die Forderungen der Kunst

und des Zeitgcachmacta auf eine würdige Art er-

füllen, nicht denen vorzustehen sein aollten, die

durch ihre Entstehung vor siebzig, achtzig u. hun-
dert Jahren diese Vereinigung der Vorzüge für

die Jetztwelt nicht haben können. Wenn also die

.-jbenerwShnte Gesellschaft in einem Jahre ein Ora-
orium von Händel oder eine Missa von Bach zu

Jebör gebracht hat, so- wird sie nicht nur billi-

ger, sondern auch sehr kluger Weise im nächsten

JJ„r ein ähnliches Werk eines neuern, vielleicht

gar eines lebenden Componisten sur Aufführung

bringen. Ist der Componist selbst da, um sein

Werk su dirigiren, wohl, so wird das Ganse um
so lebendiger und kräftiger von Statten gebo. Die

traurige Erfahrung, dass 10 unwürdige Leidenschaf-

ten, wie Eifersucht u. Künstlerneid, ein gutes Werk
verdrängen oder blos Werke verstorbener Comp,
empfehlen, uro keinen Lebenden aufkommen su

lassen, sollte bei einem Comitee oder einem sach-

verständigen Chef, der den Ausspruch ihut, nicht

so befürchten sein. Jedenfalls wären sie mit Ver-
achtung zu beteaebten u. mit rücksichtsloser Strenge

Su unterdrück.«™ , weil sie es sind, die dem wah-
ren Fortschreiten der Knast und selbst der Erhal-

lung der Liebe dafür im grossen Publikum den

NACHRICHTEN.
Berlin, den 8. Decbr. i835. Zuvörderst

von den Coocerten im October u. November. Die
Reihe derselben eröffnete der kunstfertige Flötist

W. Gabrielski. Ihm folgten zunächst die Kam-
mermusiker H. Ries, Maurer, Böhmer, Just und
Taubert mit einem itn neuen Saale drs Englischen

Hai ses gemeinschaftlich veranstalteten Concert, wel-

ches sich durch eine nach L. Spohr'a Doppclquar-

tett in D moll , für a Violinen , Bratsche u. Vio-

loncell mit Orchesterbegleitung eingerichtete, sehr

genau im Zusammenspiel ausgeführte Coocertante

und Variationen für dieselben Instrumente von B.

Gross eigens für die Spieler componirt, vorlheil-

hnft auszeichnete. Hr. W. Taubert machte uns

öffentlich zum ersten Male mit Chopin'a Concert-

Coraposition für das Pianoforte bekannt. Bei der

grossen Fertigkeit, mit welcher die freilich oft

•ehr gesuchten Passagen ausgeführt wurden, fand

man in Chopin'a Composilion zwar viel Eigen-

tümliches und Geistreiches, doch auch vorherr-

schende Bizarrerie. Vielleicht mögen indess durch

den eignen Vortrag dea Componisten manche In-

tentionen noch klarer hervortreten. Die Herren

Gebr. Gans gaben daa erste, sehr sahireich be-

suchte Concert im Saale des K. Schauspielhauses,

ausser dem Glans ihrer eignen Virtuosität durch

die Talente der Sängerin Mad. Masi u. der Kla-

vierspielerin Mad. Tallot aus Paris unterstützt.

Die Erstcre hatte schon früher in einseinen Opern-
Scenen und dem Iatermesso: „Der Kapellmeister

und die Prima Donna*4 (in italienischer Spracho

compilirl) eine angenehme, - wenn gleich dünne,

aehr bewegliche und in der Fertigkeit geübte So-
pranstimme, Geschmack und eine ansiehende Per-

sönlichkeit gezeigt. Io obigem Concert sang Mad.
Masi eine Arie von Herold, mit obligater Violin-

begleitung, die bekannten Variationen von Pixis

auf das Liedt „Steh» nur auf, lieber Schweiser-
Bub'" in deutscher Sprache, und zwei französische)

Romanzen mit vielem Beifall. Die Klavierspiele-

rin sprach weniger an, da aolche nicht die vor-
teilhafteste Composilion von Kalkbrenner gewählt
hatte und mehr mechanische Fertigkeit, z. B. in

Octavenläufen, als Geist im Vortrage seigte. Die-
ser belebte dagegen das treffliche Violoncellspiel

dea Hrn. KM. Moritz Gans, welcher ein Concert
und eioe Phantasie von seiner eignen Composition

Auch Hr. KM. Leopold
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Ganz hat «ein Violinspiel fleissig ausgebildet und
fand ehrende Anerkennung. Mehr den Charakter

der leichtern Unterhaltung hatte das Concert des

Hrn. Girscbner, welcher viele Hindernisse zu be-

siegen hatte und mehre eigne Compositionen hö-

ren liess, als a Ouvertüren von glänzender Wir-
kung, die zweite etwas lärmend, ferner Lieder u.

Arim aus einer komischen Oper u. s. w. Die

junge Tochter des Concertgebers liess sich mit ei-

nem für jugendliche Kräfte viel zu schweren Pia-

noforteconcertsalz v. Chopiu und mit einem Rondo
von Kalkbrenncr (weit angemessener) hören und

zeigte verhältnismässige Fertigkeit. Eine ange-

heudo Sängerin, Dem. Hagedorn, welche sich für

die Oper auszubilden beabsichtigt, sang die grosse

Arie des Sextus in Mozart's Titus mit obliga-

ter Clariuette ganz vorzüglich, sowohl im Klange
der vollen, sonoren Stimme, als im Vortrage.

Dies Talent berechtigt bei gutem Unterriebt und
zweckgemässer Ausbildung zu schönen Hoffnungen.

Bis jetzt hat die Methode des Gesanglehrers, Hrn.
Stümers, die erfreulichsten Fortschritte bewirkt.

Ein Baritonist. Hr. Parrod, welcher ein Lied und
eine Arie sang, besitzt eine starke Stimme und
GeläuGgkeit. Den Vortrag und sichere Intonation

wird Geschmack und Uebung noch mehr ausbil-

den. Ausser den erwähnten Concerten fanden Mon-
tags abwechselnd die Quartett-Unterhaltungen der

Herren Kammermusiker H. Ries nebst Teilneh-
mern, wie der Herren Zimmermann, Rouuebur-
ger, W. Richter und Julius Griebel, bei gleich

lebhafter Theilnahmo au beiden Versammlungen
Slatt. Seltener werden in beideu Soireeu die ältern

Quartelte der drei klassischen Meister J. Haydo,
Mozart und Beethoven , als neuere Compositionen
von Onslow, Spohr, Felix Mendelssohu-Bartholdy

u. einiger Jüngern Tonsetzer ausgeführt. Hr. Täu-
bet t hat uns ein interessantes, schweres Piauoforte-

Trio von Chopin in G moll und die grosse Souate
von Beethoven in Fmoll, Op. .$7, sehr energisch,

fertig und mit schönem Vortrage ausgeführt hören
lassen. Ein Quintett von Onslow in C dur sprach
mehr an, als eines seiner neuesten Quartette in

E moll. Das Violin-Quartett von F. Meudelssohn-
Barlholdy in Es dur wurde in den Ries'scJien Soi-
reen auf Verlangen zweimal sehr gut ausgeführt.

Besonders gefällt darin der originelle Mitlelaat* in

GmolL Das Pianoforte - Quartett desselben Ton-
setaers in H moll wurde von einem angehenden
Tonkünaller, Hrn. Coustanlin Decker, sehr kräftig,

wenn gleich noch nicht ganz vollkommen nüancii t,

vorgetragen. Von der eignen Composition des ge-

nannten Klavierspielers wurde eine Ballade and
ein Quartelt mit Beifall execuin t. .Auch von dem
Musikdirector J.Ritz in Düsseldorf höiten wir ein

sehr an Beelhoveu's neueste Quarteltenform sieh

anschliessendes Violin Quarteil, welche« von nicht

gewöhnlichem Talent zeugte. Wie kommt es je-

doch, das« fast alle jüngere Componisten der neue-

sten romantischen Schule «o gern die Moll-Tonar-

ten und «chwermüthig ernsten Charakter vorherr-

schen lassen? SoU denn die Musik gar nicht mehr
heitere, sanfte Empfindungen erwecken, anstatt das

Gemüth leidenschaftlich aufzuregen und den Sinn

zu verdüstern ? — Da lobe ich mir Haydn*« Hu-
mor und seine kindliche Unschuld, Mozart'« Au-
muth und Grazie, wie Beethoven'« reiche Phan-
tasie in seinen Compositionen der ältern u. mitt-

lem Periode! — Zu bedauern ist es, dass der

Hr. MD. C. Moe«er durch Gichtschmerz im Un-

ken Arm bis jetzt verhindert ist , uns die ältern

Mozart'schen uud Beethoven'scheu Quartette höreu

au lassen. Genügenden Ersatz dafür gewähren

freilich in «einen Mittwochs-Soireen die treulichen

Symphonieen der drei klassischen Meister, wel-

chen sich würdig die Ouvertüren tum „Sommer-

nachtslraum" von Felix Mcndelssohu-B. und zur

Oper Elisa von Cherubini angeschlossen haben.

Eine neue Ouvertüre von W. Taubert hat keineu

güusligen Eindruck hervorgebracht. Ungemein ge-

lungen war die Ausführung von Beelhoven's Siu-

fonia eroica. Die Sing-Akademie halle zu ihrem

ersten Abounement-Couceit da« hier wenig bekannte

Oratorium Athalia von Händel (1753), wegen der

geringem Anzahl von Chören und vielen Solo-

stimmen, wie e« dem Ref. dünkt, unmittelbar nach

der Aufführung der Musik zu Faust, nicht ganz

vortheilhaft, gewählt. Die kurz vorher eiittrelendo

Unpässlichkeit der Solosängcriuucu uud des Teno-

risten, welche ein schnelles Uinstudireu der Par-

tieen der Alhalia, des Joas und Mathau nolhwen-

dig machte, vermehrte die Bemühungen der Vor-

bereitung diese«, deunoch gelungen ausgeführten,

in der Charakteristik« de« Ausdrucks und grossar-

tiger Hailang der Chöre Händel'« würdigen Ora-

toriums. In den Arien herrscht freilich die Ein-

förmigkeit des Zeitgeschmacks vor, und die lang-

samem Colorataren sind für die Sänger der jetzi-

gen Zeit schwerer auszuführen. Josabcih wnrdo

von der vorerwähnten jungen Singerin, Dem. Hfl-
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gedorn, rein und gut vorgetragen. Die schöne Alt-

partie des Joad wurde von Dem. Lehmann ganz

vorzüglich gesungen, da solche ganz im Bereich

ihrer Stimme liegt. Alhalia und Joas hatten zwei

Dilettantinnen in kurzer Zeit übernommen und lei-

steten dafür Alles, was billig nur zu erwarten war.

Den Abner sang Hr. Zschiesche mit gewohnter

Sicherheit und Gewandtheit, eben so geläufig in

den Arien, als ausdrucksvoll in den Recilativen.

Die Chöre leisteten, wie jederzeit, Vorzügliches.

Am meisten ergriff der erhabene Ausdruck und

die würdige Haltung der jede der 5 Abtheilungen

beschliessenden Chöre. — Zum zweiten Abonn.-

Concert wird Neukomm's „Gesetz des allen Hun-
des" wiederholt werden, worauf B. Kloin's David

und Händcl's „Israel in Egypten" folgen soll.

Wir gehen nun zur Oper über. Neues hat

die König!. Bühne auch in den lctzlvcrflossenen

zwei Mouaten nicht aufgestellt. Mad. Masi trat

in einzelnen italienischen Scenen des Barbiere di

Siviglia, namentlich in der ersten Arie der Rosine:

„Una voce poco fa", in dem Duett mit Figaro

(Hr. Devrienl) und einem Duett aus Armida von
Rossini mit Hrn. Mantius im Costüme auf, und
sang zuletzt die bekannten Variationen auf: „La
biondina in gondoletta" mit vieler Geläufigkeit und
Beifall. Demnächst folgte eine Vorstellung des be-

reits erwähnten Kapellmeister - Inlermezzo's in ita-

lienischer, späterhin eine, durch den Gesang des

Hrn. Nourrit aus dem Haag, ziemlich verunglückte

Vorstellung von Auber's „Concert n la Cour" in

französischer Sprache. Die beliebten Tänzerinnen,
Dem. Fanny und Therese Elsler (von der grossen

Oper zu Paris) sind auf mehre Monate wieder hier

anwesend und traten, bei stets gefülltem Hause,

mehrmals wöchentlich in den bekannten Hallellen

Blaubart, Die Fee und der Ritter, Alino u. «. w.,

Dem. Fanny Elsler auch als Fenela in der „Stum-
men von Portici" zum Entzücken der zahlreichen

Tanzverehrer (vorzüglich der höchsten und höhern
Stände) auf. Hr. Eichberger, dessen schöne Brust-

stimme auch hier verdiente Anerkennung findet,

trat bei fortwährender Unpäßlichkeit unsers ge-

schätzten Bader als Robert der Teufel, Masaniello

in der „Stummen" etc., Otello, Licinius in der

„Vcstalin", Graf Armand im „Wasserträger" und

Fra Diavolo, besonders als Masaniello und Lici-

nius, mit verdientem Beifall auf. Man wünscht
diesem, von der Natur so vorteilhaft ausgestatte-

ten Tenoristen nur etwas mehr Feuer der Empfin-

dung und kunstgebildete Gesangraelhode, auch le-

bendigeres Spiel. Es lässt sich sicher erwarten,

dass Hr. E., sich hierin zu vervollkommnen, hier

die gute Gelegenheit nicht unbenutzt lassen wird.

Hr. Hauser von Ihrer Bühne hat hier schon vor

mehren Jahren beifällige Aufnahme gefunden. Jetzt

erkannte man den gebildeten Sänger nach Verdienst

an, fand indess einige Abnahme des Klanges sei-

ner Stimme und etwas auffallend breiten Dialect

zu bemerken. Dem übrigens routinirten Spiele

wünschte man in den Bewegungen mehr Adel und

Anmuth. Als Bertram in der Oper „Robert der

Teufel ' u. Figaro in der Mozart'schen Oper sprach

der achtbare Künstler nur theilweise, mehr als Cinna

in der „Vestalin" und Michely im „Wasserträger"

an. Vorzüglich sagt die letztere Rolle mit dem treu-

herzig derben Naturell des gulmüthigen Savoyarden,

der Individualität des Hrn. H. zu. Hr. Wicgaud aus

Frankfurt a. M. sang den Tristan in Spohr's Jes-

sonda und den Grafen Almaviva in Mozart's Fi-

garo mit massiger Theilnahme. Die Bariionstimme

dieses, durch vortheilhaftc Persönlichkeit begün-

stigten Sängers gibt wenig aus und scheint nur ge-

ringe Ausbildung erhalten zu haben, so viel sich

aus diesen beiden Debüts bcurlheilen lässt. Dem.
Beutler, Tochter des hiesigen Gcsanglehrers bei der

K. Oper u. bisher Mitglied des Düsseldorfer Thea-

ters, beging den Missgriff, als Donna Anna in Don
Juan, einer der schwersten dramatischen Gesang-

rollen, aufzutreten. Bei musikalischem Talent und

guter Sopranslimme würde die junge Sängerin, etwa

als Zcrline oder in einer andern leichten, ihrem

Talent und ihrer Jugend entsprechenden Rolle, ge-

wiss Aufmunterung gefunden haben, welche uun
aber mehrmals in Missbilligung überging. Möge
sich Dem. B. hierdurch nicht abschrecken lassen,

auf dem richtigen Wege der Kunstbildung allma-

lig vorzuschreiten, vor Allem aber die natürliche

Grenze nicht überschreiten, welche jedem Künst-

ler bezeichnet ist! Dem. Grünbaum trat in der

erwähnten Vorstellung des Don Juan nach ihrer

Urlaubsreise zum ersten Male als Zcrline, mit Theil-

nahme empfangen, wieder auf, scheint indess seit

ihrer Rückkehr nicht ganz wohl und klar bei

Stimme zu sein, was um so mehr zu beklagen,

als auch Dem. Lenz, welche zuletzt die Gräfin in

Mozart's Figaro, bis auf eine verfehlte Cadenz in

der zweiten Arie, recht gut sang, auch bereits län-

gere Zeit an Unpässlichkeit leidet. In Spontini's

„Vestalin" sang, nach langer Entfernung von der
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Bühne, Dem. Stephan die Julia weit gelungener

als früher, rein und stark, nur im zweiten Acte

durch die übermässige Anstrengung etwas ermaltet.

Eine Burleske von dem im vorigen Monate schnell

verst. Lustspieldichter, Vaudeville-Ueberselzer und

Komiker Louis Angely, welcher besonders bemüht

war, die französischen Fabricate schnell auf die

deutsche Bühne zu verpflanzen, missfiel ihrer Tri-

vialität wegen. Sie hiess : Prinz Tutatu, nach Sau-

vage. In Ermangelung der Opern hat das Königl.

Theater in den lebenden Bildern eine ergiebige

Quelle zu guten Einnahmen gefunden. Ob die

bildende Kunst dabei gewinnt, dass lebende Per-

sonen sich dazu hergeben, Gemälde plastisch dar-

zustellen, davon kann nicht die Rede sein. Kurz,

es ist etwas Neues und gehört zum guten Ton,

diese Tableaux vivants zu sehen, und sollte man

sich dabei auch mehr langweilen, als unterhalten.

Musik wird auch dazu gemacht, z. B. Ouvertüren,

sogar die von Gluck's Iphigenia in Aulis und Ar-

mide; warum nicht? stellt man doch die Pastoral-

Symphonie von Beethoven mit Göthe's Iphigenia in

Tauris und die erhabene C moll-Symphonie mit

einer Posse zusammen, um ein Reizmittel mehr

zu gewinnen! — Auch gesungen werden Lieder

u. Romanzen hinter der Scene während der bild-

lichen Darstellungen. Die Tonkunst wird hierbei

als Dienerin der bildenden Kunst angesehen! —
Noch ist eine junge, 1 5jährige Violinspielerin zu

erwähnen, Dem. Therese Ottavo aus Neapel, an-

geblich Schülerin von Paganini, welche sich im

K. Opernhauae mit Variationen von Beriot, Pa-

ganini und Mayseder , wie in einem eignea Con-

cert mit dem 9jährigen August Moeser mit vielem

Beifall hören Hess. Das junge Mädchen entwickelte

in ihrem Violinspiel bedeutendes Talent, Reinheit

der Intonation, vorzüglichen Bogenstrich, Präcision

u. verhältnisamäasige Fertigkeit, guten Vortrag und

Anstand in der persönlichen Erscheinung, was bei

unweiblichen Instrumente nicht ganz als

erscheint.

(BcsddoM folgt.)

Italien. Friihlingtopern u. «. «?.

(Beechluu.)

Mailand (Teatro Careano). Hier ging m weit beaeer, «Ii

in der Canobbiana. Prima Dona« waren die Spech und di« Rai-

ner!, Tenoristen Paganini und Poaspejano, Buffi Rorere und Va-

aoli, »ebst dem Baesisten Ambroiini. Die Spech sat

Stimme und schreit ebeqfalls ; »i« gefällt mehr sie die Schober-

lechurr. Die hübsche Raineri, mit einer avmpathiechen Mesro-

aopranilimme, hat eine angeuebme Geaangsmethode und Acliun.

Paganini i>t ein neuca Meteor am musikalischen Horizonte, dem
nichii all ein eiserner Wille fehlt, um der grosete aller lebende«

Tenoro au werden. Anfange xnr Malerkunst bestimmt
,

folgt« er

alaobald der Slimme der Katar, die ihm ausserordentliche Anla-

gen cum Gesangskünstler verlieh. Schon seine Figur empfiehlt ihn

für. Theater: er ist jung, achön und wohlgestaltet | nun sein«

sieinlich alaike und umfangreich«, frisch«, hellklingende, rein«,

angenehme und biegsame Slimme, mit einem schulgerechten Vor-
trage. Dem Ganien fehlt aber ao zu sagen Promothcua Feuer, da-

mit der Sänger wie der Spieler desselben Namen» einzig anf Er-

den da siebe, Rorere und Va»oli sind zwei bekaunte und erfah-

rene Buffi i Letzterer wird alt. Hr. Ambrosini gehört freilich

nicht an den besten Bassisten. Die Stagione wurde mit Ricci'a

Nuovo Figaro eröffnet, worin di« Rainer!
,

Paganini, Rover«

und Vaaoli sangen; daa Canz« ging gut und gefiel. Hierauf gab

man Hrn. Coppola*. Nina pazza per amor« , di« er Torigen Kar-
neval füre Teatro Volle zu Rom componirt hatte, and worüber
im vorigen Bericht* in diesen Blattern von jener Hauptstadt aus

kürzlich berichtet wurde. Hier in Mailand machte eie «benfalla

Glück; Sanger (die Spech in der Titelrolle) und der angehende
Maestro wurden öftere auf die Seen« gerufen. Die Oper wurde
auch oft gegeben nnd ziemlich besucht: daher muaa doch
Musik viel Neues, Eigenes und Vortreffliches haben, was
auch hiesige Journaliateu au sagen nicht ermangelten und Hrn.

Coppola eben ao aehr lobten , als ai« den Hrn. Summa tadalten

(a. oben). Ref. stimmt dem Correapondenten aus Renn bei, denn
ausser einigen nicht Übeln Dingerchen , fand er in der Nina we-
der Neue« noch Eigenes und Vortreffliche«; das Gans« läaat aich

mitunter anhören und daa ut Allea. Der leidigen TbsatraJcon-

venienzen w«g«n sagte aich di« Raineri von ihrem Contraria loa,

weil sie die Spech als Prima Donna aasoluta nicht über eich ha«
b«n wollte

;
ao ward« denn die Nina faat immer, suletst bei lee-

rem Hause , gegeben. Nun wählte man die Capuleti • Mootec-
chi, worin die Spech den Rom«o und di« EnricfcelU Gries mit
•iser hu b sc heu Stimm« die Giulietta machte) da aber der Romeo
seine Rolle nicht gut gab und mit -Schnurr- n. Bockabart Piasco

machte, verschwand BeUiui'a Oper schnall ans der Seen«.

(Teatro Filodrammatico.) Im Frühjahre wurde auf dieeer

Bühne Roaaini'a Cenerentola von Dilettanten recht brav gegeben.

Die Alt, «tili Co-lanaa Viele in der Titelroll« und Hr. Antonio
Sangnirico als D, Msgnifico waren ausgezeichnet an nennen

,

Schade, daaa Hr. Cajo Ekarlin nicht bei Stimme war. Die Viale

ist eine Schülerin de. hiesige. Singlehrer. Franceao Bojle, wel-
cher ein« besondere Erwähnung in der mos. Zeit verdient. Vor
mehren Jahren componirta er eine Operette fürs hieaige Theater

He, darauf wurde der arme Mann In einer Krankheit ao übel be-
handelt, daaa er glnalich daa Geeicht verlor. Seit diesem Un-

it, ist enrl

Stagioae

„, und findet in

terin. Vielleicht ist Hr. Boyl« der

SicgmeUtor auf unearm Planeten.

Musikalisch« Akademieen gab e* in dl

die erste sich eine. .Ursen Beifalls
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«Hinten Primi Donna, geb. UM' O». Im Theater Cerrano

die Spanien« Ciutrppina Louno, Schülerin dee berühmten Ger-

da , mit tiner ichönen Stimme. Ein Hr. Gi»tinto Marru aue

Neapel und MaeUro dtll' Accedrmia ülarmonica daielbet, mit ei-

nem erbärmlichen Groange. So<1anu die Amerikanerin Virginia

rardi, profe**ora dVpa, accad> mioa fi'armonica di Ronra.

Leipzig. (Beachluss.) Fiaul. Frnncilla Pixia,

Adoptivtochter des als Componisten längst rühm-

lich bekannten Hrn. J. P. Pixis, geb. Geringer

•us Lichtenlhal in der Nähe von Baden -Baden,

erfreute uns mit ihrem ersten Concerfe im Saale

des Gewandhauses am 16. Novbr. Darin Hess

uns Hr. P. eine Ouverf. von unserra F. Mendels-

sohn-Bartholdy u. eine eigene hören, spielte dann

•ein allbekanntes bei Haslinger in Wien gedruck-

tes Concert im jetzt gewöhnlich schnellen Tempo
mit vervielfachten Verzierungen beifällig, desglei-

chen seine gleichfalls bekannte Fanlaisic tnilitaire.

Das Fräulein ergötzte die Versammlung, der sie

sich in vier verschiedenen Nummern zeigte, so,

dass sie meist Furore machte. Ihre Stimme, mit

der Natur des Altes und im Umfange an den ho-

hen Sopran grenzend, ist jugendlich schön und an

Fertigkeit hat sie gewonnen. Vor Allem ist ihre

Sicherheit bedeutend, so wie das Feuer des Vor-

trags ausgezeichnet, mehr französisch theatralisch,

als teuUch. Der sehr reine, zu rechter Zeit lei-

denschaftlich starke, aber auch im Piano gleich

ansprechende Gesang wird von einem lebhaften

Geberdenspiel, ja von einer dem Bühnrnhaften sehr

nahe stehenden Mimik so eindringlich gemacht,

dass sie überall eine willkommene Erscheinung sein

wird. Sehr schön sang *ie die Scene ti. Arie aus

der Oper: La Donna del Lago. Dagegen fanden

Mehre mit uns die folgende italienische Romanze
von Dessauer sowol im Tone als im Geberden-

spiele etwas zu stark aufgetragen. Desto gelun-

gener u. allgemein siegreich trug sie das Folgende

vor: Carotine von Donizelti und Le Retour des

promia, Boleros von Dessauer in französ. Sprache,

die sie vortrefflich ausspricht, und ein Baden'sches

Lied: „Jetzt geh' i' an's Brüunele", mit Verände-

rungen v. J. P. Pixis. Im Theater sang sie 3 mal.

Ihre Hauptvorstellung war Romeo von Bellini. Wir
konnten kein Billet für einen anstandigen Sitz er-

halten, so besetzt war das Haus; können also auch

nichts darüber berichten , als dass die Aussagen

Anderer verschieden sind. Ihr glänzendstes Con-
cert gab sie am 7. Dec. bei sehr gefülltem Hause im

Gewandhaussaale. Hier wurde sie von dem höchst
ausgezeichneten Meister der Guitarrc, dem Hm.
Musikdir. Stoll, aus Wien, wenn wir nicht irren,

stattlich unterstützt. Obwohl an einem für ihn
verhängnissvollen Tage, an dem sein Schwieger-
vater, der mit ihm und seiner Gemahlin die Reise

gemacht hatte, unerwartet aus diesem Leben ge-

gangen war, trug der Mann dennoch, um das Coti-

rert nicht zu stören, den ersten Salz aus einem
Conrerte von Giuliani und Variationen über Wie-
ner Ländler mit einer eingelegten Fantasie über
Themen aus Robert dem Teufel, mit Begleitung

des Quartetts von seiner eigenen Composition vor,

Alles mit einer Fertigkeit und Nettigkeit, mit so

viel Ausdruck, als man es auf diesem Instrumente

nur äusserst selten hören kann, so dass ihn Jeder,

der das Instrument kennt, zuverlässig unter die er-

sten Meister zahlen wird. Dabei schnitt uns das

still Melancholische seines Blickes in die Seele. Hr.
Stoll halte uns seine Meislerschaft schon früher in

einem unserer Abonnement - Concerte bewundern
lassen. — Mozart's Ouvert. ausCIemenza di, Tito

u. Boieldieu's aus Johann von Paris wurden treff-

lich ausgeführt. Fräulein Pixis sang die Cavatino

aus Bellings Nachtwandlerin u. die grosse Schlusa-

scene aus derselben Oper, dann ein Abendgebet

der Jungfrau, comp, von C. Banck, zum ersten

Male, u. endlich die beliebte französische Romanze
„Rataplan" u. das englische Matrosenlied von Mad.
Malibran - Garcia , worin sie stürmischen Beifall

erntete. Des folgenden Tages schied sie von uns

und liess uns in der Uebeizeugung, dass ihr, wo-
hin sie komme, die freudige Gunst des Publikums

sicher zu Theil werde.

Am 9. Novbr. gab Fraul. Clara Wieck ein

Extraconcert, worin eine Ouveii. von Beethoven

und 3 Gesänge von Hrn. G. Naumburg aus Halle,

der Erste aus Wilh. Teil von Rossini und der An-
dere aus Figaro von Mozart vorkamen. Das Fräu-

lein trug ein Conceit eigener Composition und das

Capriccio brillant von F. Mendelssohn-Barlholdy

vor; im zweiten Thcile wurde das Concert aus D-
moll für 5 Klaviere von J. Scb. Bach zu Gehör
gebracht, vorgetragen von dem Hrn. Musikdir. F.

Mendelssohn-B., dem Hrn. Rakemann u. der Con-
certgeberin, mit Quartettbegleitung; darauf grosse

Variationen über das Griechenchor ans der Bela-

gerung von Corinth, comp, von H. Herz, welche«

Bravourstück nach der Aussage mehrer Kenner in

Fertigkeit u. Präcision unter den Solosätzen haupt-
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sächlich sich auszeichnete. Wir selbst waren ab-

gehalten, das Concerl zu besuchen. Das Concei t von

Bach hatte, wie natürlich, vollen Antbeil erhallen.

Im Concei te zum Besten des Institut- Fonds

für alte und kranke Musiker am a5. Nov. wurde
Kalliwoda's vierte Symphonie mit grossem Beifall

sehr gelangen vorgetragen. Fräu lleur. Grabau
erfreute uns darauf mit der schöuen C'omposilion

von A. Bumberg über Schiller'« Sehnsucht und
erntete gewohnten Beifall. Dann trug Frl. Char-
lotte Fink, von ihrer Mutter gebildet, Pield's Cou-
cert m As du ! mit so grosser Theilnahme der zahl-

reichen Versammlung vor, dass mir, der ich der

jungen, zum ersten Male öffentlich auftretenden

Klavierspielerin zu nahe stehe, um etwas über
ihren Vortrag des gediegenen, allgemein anspre-

chenden Werkes sagen zu können, nichts mehr
am Herzen liegt, als im Namen der Meinigen den
innigsten Dank für die überaus lebhafte Aufnahme
ihrer Leistung einem verehrten Publikum öffentlich

auszusprechen. Die Ouvert. zum Mährchen von
der schönen Melusine, comp, von F. Mendelssohn-
B., wurde so aufgenommen, d&ss sie bald dar-
Q"ft wie bereits gemeldet , wiederholt verlangt

wurde. Der Kapellm. Hr. Kalliwoda spielte dann
von ihm selbst componirte Variationen für die

Violine zum Vergnügen der Anwesenden und zu
seiner Ehre , worauf der Marsch mit Chor;
„Schmücket die Hallen" von Beelhoven den ge-
nussreichen Abeud beschloss.

Kürze Anzeige*.

Six Polonaise» pour le Piano/, composies <—
par Otcar Colberg. Oeuv. i. Berlin, chez

T. Traulwein. Pr. 16 Gr.

Sehr hübsche Polonaisen, für fertige Tonz-
spieler sehr angenehm, und babeu weit mehr ei-

gene Erfindung, als viele solche Sammlungen. Lieb-
haber werdet! sich hoffentlich sv.hr befriedigt fühlen.

Troixil fite Sinfonie par G. Onslow arrangie pour
le Piano/, ä 4 m. par F. Mocl witz. Leipzig,

chei Breilkopf et HätteL Pr. a Thlr.

Diese bereits angezeigte, dem Wesen nach
unsern Lesern bekannte Symphonie eignet sich zu

einer musikalisch geistreichen häuslichen Unterhal-

tung am Pianof. mehr, ah manche andere, für
Oi ehesterVortrag ausgezeichnete , so dass wir sie
den Freunden eines 4händigen Spieles ganz beson-
ders empfehlen. Solchen Musikfreunden brauchen
wir kaum hinzuzusetzen, dass Hr. M. gut arrar -

gil t. Sie wissen es aus Erfahrung. Dieselbe Sym-
phonie ist von demselben Arrangeur in derselben
Verlagshdl. auch ahändig erschienen und wird nicht
weniger Antbeil finden. Der Preis ist i| Thlr.

Gesang-Schule von Alexia von Garaudi. Einzig
rechtmässige Ausgabe für alle ausser-französ.
Staaten. 1. Th. 7s u. 8s Heft. DarmstadL bei
W. E. Alisky.

»r Theil, 11 u. 3i Hefl. Ebendaselbst.

(Jeher Wesen und Einrichtung dieser Gesang-
schule ist früher gesprochen. Sie verfolgt ihren
Plan zweckmässig in schon dargesteUter Weise.
Das 7 te Heft bringt: 6. Cap. Von der musikal.
Phrase. Sie werden durch Athemholen interpnn-
clirt. 7. Cap. Von der Aussprache, der Betonung
u. dem WortgewichL 8. Cap. Vom Charakter der
verschiedenen Gesangstücke. 9. Cap. Vom Styl,
Geschmack u. Ausdruck. — Alles grösstentheils
Text, der gute Bemerkungen zu Bekanntem gibt.
Cap. 10. Von der Mutation der Stimme und ihrer
Erhaltung, worin viel Erfahrung gezeigt wird. Der
Titel mit einem Kupfer u. einem Inhalts - Register
ist beigegeben.

Der zweite Theil liefert a5 nene Vocalisen
oder Gesangslücke ohne Worte, mit Begleit, de«
Pfte

, nnd Vorerklärnng. Die Uebungen gehen bis
mit No. 8, für solche, die den ersten Theil stu-
dirt haben. Sie sind gut.

13 Au/täge für 4 Trompeten u. Paulen von
J. JB. Gordigiani. Prag, bei Marco Berra.
Pr. x Fl. C. M.

Es ist hier für diesen Zweck gut gesorgt. Je
weniger dergleichen gedruckt wird, desto mehr
werden Trompeterchöre das Hrftchen beachten.

X. Concertino pour le Cor avec necomp. de l'Or.

chettre composi — p. Edouard Ulrich. Leip-
zig, chez Breilkopf et Härtel. Pr. i Thlr.

3. Dasselbe mit Begl. de» Piano/. Pr. 16 Gr.
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Das Concertino ist nicht zn lang, dem In-

strumente angemessen, nicht mit solchen Schwie-

rigkeiten überladen, die in der Regel Alles ver-

derben, dabei für Jedermann versländlich und so

den meisten Hornisten für öffentlichen Vortrag u.

tum Studium mit Begl. des Pianof. zu empfehlen.

Der Componist, Mitglied der Grossherz. Kapelle

in Weimar, hat sich bereits durch gute Harmonie-

Musik bekannt gemacht.

Grand Duo htm. pour le Pianof. arrange

d'apres le grand Quatuor pour le Pfte com-

pose par F. Mendelssohn-Bartholdy. Oeuv. 5.

Leipzig, chez Fred. Hofmeister. Pr. a Thlr.

Das hiulänglich bekannte Werk wird auch in

dieser Gestalt den Freunden des Klavierspiels er-

wünschte Unterhaltung gewahren. Der Herausge-

ber hat ea den vielen Freunden des Componisten

noch dadurch empfohlen, dass er M.'s Bild der

Ausgabe vorgesetzt hat. Ea ist zwar ohne Ver-

gleich besser, als das früher in England erschie-

nene; ähnlich können wir es jedoch auch nicht

finden; besonders ist es zu stark. Einige Druck-

ich Teder selbst.

85b

Erinnerung an Prag. Die Lebensfrohen. Wal-

zer für das Pianof. comp. v. Joseph Labitzky.

7. Werk. Prag, bei Marco Berr*. Pr. 4o Kr.

Nach einer gewohnlichen Introduction erhält

man 5 Walzer und ein Walzer-Finale, die, wie

in der Regel, auch zusammenhangend gespielt wer-

den können. Sie aind rhythmisch eigen, Unzlich

und hübsch.

Kirchengesänge berühmter Meister aus dem i5.

bis 1 7. Jahrhundert, für Singvereine und zum
Studium für Tonkünstler ,

herausgegeben von

C. F. Becker. Partitur. Heft 4. Dresden, bei

Wilh. Paul. Pr. ia Gr.

In diesem Hefte sind abermals, ja vorzüglich

tüchtige Mcislercomposilionen jener Zeit roilgelheilt

worden von Melchior Vulpius, Ludovico da Vit-

toria, Gins. Antonio Bernnbei und Antonio Pac-

chioni. Es ist gut, wenn sich dergleichen

lungen immer mehr verbreiten.

für die Orgel, nebst

34 vorangehenden kurzen Uebungen für beide

Hände. Eine nützliche Gabe für angehende

Organisten, comp, von Bob. Führer. Prag,

hei Marco Berra. Pr. 45 Kr. C. M.

Die 12 Uebungen für die rechte nnd eben so

viele für die linke Hand aind astimmig, regelmäs-

sig nnd nützlich. Auch die iS kurzen Orgelsätxe

werden zum angegebenen Gebrauche gute Dienste

leisten. Der Verfasser ist Organist an der Me-

1. Wechselgesänge für den Männerclior. Dich-

tung und Composilion von Hans Georg Nä-
geli. In ausgesetzten Stimmen. Zürich, bei

H. G. Nägeli.

a. Dieselben für den vierstimmigen weiblichen

CJior oder ungebrochene Knabenstimmen.

5. Dieselben für den gemischten Chor. Gleich-

falls

Die Partituren dieser sehr anwendbaren Ge-

sänge sind besprochen worden. Jedes Stimmen-

heft kostet 5 Gr.

I

AlaStrauss. Neuester Berliner Carnevalswalzer

für das Pianof. componirt — von C. Görner.

Berlin, bei Gröbenscbütz u. Seiler. Pr. lajSgr.

Also im Strauss-Geschmacke! Der Hr. Kam-
mermusikus in Berlin hat ihn gut getroffen. Man
kann diese Walzerkette auch für grosses Orche-

ster und 7stimmig arrangirt in Partitur und aus-

geschriebenen Stimmen von derselben Handlung

beziehen.

La Prison d'Edinbourg, ilusique de Carafa,

Ouvertüre arrangie ä 4 m. pour le Pianof.

par Ch. Bummel. Mayence, chez les fils de

B. Schott. Pr. 1 Fl. ia Kr.

Die Oper ist besprochen; das 4 händige Ar-
rangement des erfahrenen R. spielt sich gut und

bei aller Fülle nicht schwer.

Leipmig, bei Breitkopf und Härtel. Redigirt von G. fV. Fink
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 30»tw December. N =. 52» 18 3 5.

RbCBNSION.

Der Kirchengetang unserer Zeit, beleuchtet von

Carl Heinr. Sämann, Musikdir. der Universi-

tät zu Königsberg. Königsberg, bei Aug. Wilh.

Unger. i854. in 8. a6i 8.

D«w Buch ist mit Fleiss und Liebe zur Sache

gearbeitet und verdient Beachtung von Allen, de-

nen der Gegenstand am Herren liegt. Der Verf.

beabsichtigt, «eine Erfahrungen kurz und unge-

schroückt, ohne zu viele Citate und polemischen

Ton darzulegen, welchem letzten er alles Heil ab-

und eine zweifelhafte Lauterkeit der Absicht zu-

spricht. Den ersten Abschnitt S. i bis io5: „Der

Choral"— nennt er den wichtigsten, seines Aller-

thums und seiner Bedeutsamkeit wegen. Sein Ver-

derben besteht in Abweichungen von der Urform
in einzelnen Tönen und ganzen Zeilen, das mit

ausdauerndem Eifer beseitigt werden muss. Die

Verschlechterungen wurden veranlasst durch die

harmonische Begleitung des Chorals, wie Herrli-

ches sie sonst auch brachte; a) durch die Ausbil-

dung der Oper; 5) durch die Menge der Choral-

bücher, die oft ohne Sorgfalt willkürlich verfuh-

ren. Der Verf. wünscht daher, dass Keiner ohne

StauUerlaubniss ein Choralbuch herausgeben dürfe,

wozu eine Prüfungscomm. gesetzt werden müsse.

„Wir wissen nicht mehr, was das Rechte ist."

Wie ist die Scheidung des Wahren vom Fabelten

zu bewerkstelligen.? Vor Allem, heisst ea, ist ein

Normal- Melodieenbuch nöihig, in welchem alle

gangbaren Melodieen unverfälscht in ihrer ersten

Urgestalt verzeichnet sein müssten. Jetzt noch

höchst mühevoll, bald ganz unmöglich. Quellen

u. andere wichtige Notizen müssten angezeigt und

die Sammlungen von Ecoard , Stobaeus , Hans Leo,

Hassler besser, als bisher benutzt werden, wenn
manche Melodieen in ihrer ersten Ausgabe nicht

37. Jahrgang,

mehr gefunden werden sollten u. s. f. Von den

Mel. getrennt müsste der Normaltext geliefert wer-
den. Allerdings kostspielig: dürfte aber auch kei-

ner Kirche fehlen. Die Einübung in den Gemein-
den wäre mehr in kleinen als in grossen Abwei-
chungen schwierig, doch nicht unmöglich, wenn
nui erst Prediger u. Cantoren den rechten Ernst

zeigen. Vorgeschlagen werden wöchentlich einige

Uebungsstunden mit der Gemeinde, welcher die

eiogeübten Chorknaben vorsingen oder die Orgel

vorspielt etc. (Vergl. die Abh. unserer Zeitung im
6. Jahrg. No. 18). Uebung in den Schulen wirkt

sicher, doch später. Auch hier «oll das Leicht-

fertige zurückgedrängt werden. S. 4a u. f. wird
Manches gegen Hrn. Nägeli's Ansichten vorge-

bracht, etwas zn leidenschaftlich. Der Verf. will

den Choral taktmässig, wir nur rhythmisch. —
Der Choral soll iu Schulen Hauptsache bleiben,

ein Sachkundiger als Aufseher der Lehrer ange-

stellt sein ; die Melodieen sollen den Gesangbüchern

wieder beigedruckt werden (was auch Natorp neuer-

lich wieder empfahl). Dann eifert der Verf., nur

zu lange, wider das zu viele Singen der Gemeinde |

dringt auf eine gewissenhaftere Wahl der Cantoren

u. Organ.; sogar Latein soll er verstehen (müsste

also auch darnach besoldet werden). Leider, fährt

der Verf. fort, haben wir noch keine eigenen In-

stitute für Organisten (die Serainarien sind ihm
nicht genug dafür); in öffentlichen Bibliotheken

wird für das Musikalische auch nicht gesorgt (wel-

chen frommen Wunsch wir in unsern Blättern

wiederholt gesungen haben. Was hilft es? Geld
ist da, aber zu andern Dingen).

II. Die Liturgie. S. io5 — i35. Wenn der
Verf. mit der Behauptung beginnt, die Reforma-
tion habe das Ritual zu sehr vereinfacht, dem (Jul-

ius das Anschauliche, die altertümliche Würde
und Salbung genommen: so gilt das keineswegs

unser 111 Luther, sondern der spätem Zeit und den
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Rrfurmij i< n. Die Einführung der neuen prenss.

Agende 1821 wird als ein Ereignis* dargestellt,

welches in der Geschichte des protestantischen Cul-

tus einen neuen Abschnitt bildet; er schreibt ihr

mehr Handlung und Abwechselung zu, als der

frühem monoIonen ; rühmt die vermehrten Re-
sponsorien, die einen vierstimmigen Chor »öthig

maclien, und schlägt es hoch an, dass dadurch

der Willkür gesteuert wurde. Es ist darüber zur

Genüge erörtert worden. Die Responsorit-n , will

der Verf., sollen im allen Styl geschrieben sein.

Die Prediger sollen im Gesänge wenigstens so weit

gebildet sein, dass sie die* Altargesänge, ohne Aer-

gerniss zu geben, ausführen können. Darum Mu-
sik- u. Gesanglehrcr auf Universitäten; auch sind

Zeugnisse der Sludirenden beim Examen nöthig,

dass sie Baraenltfch: den Singübungen fleissig bei-

gewohnt halr-n.

III. Kirchenmusik. S. i55— 178. Die Geist-

lichen namentlich werden beschuldigt, oft gegen

die Kirchenmusik zu sein, weil sie der Breite der

Predigt etwas raube, in welche sie sich mit in-

uerra u. aussTm Wohlgefallen zu ergieuen nie

müde würden (?). Ich kenne die Canlorea, Orga-

nisten u. Prediger recht gut: allein eine solche

Sprache kann ich nicht billigen; der Verf. hat

sich hier vom Christlichen in's Leidenschaftliche

verlaufen, womit noch nie etwas gut gemacht

wurde. Ich hätte ihm hier besonders mehr be-

sonnene Haltung gewünscht. Weiss er doch selbst,

dass die Kirchenmusik in Wahl und Ausfuhrung

nicht zu srlten darnach ist. Bringt nur gute, mit

dem übrigen Cultus übereinstimmende, und sie

wird sich von selbst empfehlen. Was namentlich

gegen die katholische Kirchenmusik in Dresden ge-

sagt wird, ist unstatthaft, und «war seit lange.

Auch finden wir ea viel zu einseilig, wenn er

dem Palest ri na, AUegri, Bai, Lolli, Perli u. dgl.

allein wahre Kirchenmusik zugesteht. Warum nennt

er denn keinen einzigen TeuUchen? Sind ihm denn

Jac. Gallus, Stölzel u. s. f. gar nichts? Sie dürf-

ten «ich mit den Genannten sehr wohl messen !
—

Zur zweiten Klasse der Kirchenmusik rechnet der

Verf. die fugirte, im Oratorienatyl geschriebene,

s. B. von Seb. Bach, Handel, Hasse etc. Hier

spielt, heisst es, die Instrumentalmusik keine un-

bedeutende Rolle. Hat denn Bach nichts ohne

Instrumente geschrieben? oder ist das kein* echte

Kirchenmusik? Wo bleiben denn unsere teutschen,

Überaua vortrefflichen Motetleocomponisten ? Es

sind keine Instrumente dazu. Wir hätten hier den
Verf. umsichtiger und gerechter gewünscht.— In
die drille Klasse setzt der Verf. alle ComPositio-

nen , deren Styl gar nicht, oder nur wenig vom
Opernslyle verschieden ist; leider die reichhaltigste.

Um ungeschickten Wahlen vorzubeugen, schlägt

der Verf. eine Commission vor, von deren Gut-
achten die Wahl abhängen soll. Darüber schwei-

gen wir vor der Hand, sind aber damit nicht ein-

verstanden, ob wir gleich zu den Verehrern ech-

ter Kirchenmusik gehören. Es folgen einige Worte
über Singvereine, die beslen Ilülfsmillel zur Auf-

fuhrung klassischer Werke. Berlin, Breslau, Leip-

zig, Prankfurt a. M. u. ». w. werden in dieser

Hinsicht gerühmt.

Der erste Anhang gibt Ansichten über den

Choral, in Bezug auf allgemeine; von dem Cho-
ralcompouisten oder von dem Herausgeber eines

Choralbuches zu beachtende Regeln S. 179— 323,
die viel Bemerkenswertes und Gutes bei einigem

genauer zu Bedenkenden enthalten. Zum Schlüsse

S. 3 33—235 werden 1 Choräle nach älterer u.

neuerer Bearbeitung mitgetheilt: Gott des Himmels
nnd der Erden — und: Gelobet seist Du, Jesu«

Christ. — Der zweite Anhang, S. 357— 261,
enthält die antiphonischen Gesänge hei und nach

der Communion. Die Einsetzungsworte sind uns

nach der alten Melodie lieber; auch werden die

Gesänge des Altardieners von Vielen, auch von
uns, ohne Orgelbegleitung, die sie hier haben,

zweckmässiger gefunden. — Noch folgen Gesänge
auf verschiedene Kirchenzeilen und Feste.

Nach diesem treulichen Berichte sieht Jeder,

was er im Buche zu Sachen hat, das wir der Be-
achtung aller Beteiligten empfehlen.

G. Fink.

Nachrichten.
Berlin. (Beschluss.) Die Königsstadler Bühne

hat Rossini's „Mosesu und Mozarts „Bclmonle u.
Constanze" zum ersten Mal, nach Verhältnis« ih-

rer Mittel recht gut gegeben und verdient Aner-
kennung ihres Hebungen Strebens. Dem. Gerhard
hat die Ehria nnd Constanze sehr ansprechend, Hr.
Holzmiller den Belmonte, Hr. Fwcher den Osmin
genügend gesungen. Ein früheres Mitglied des dor-
tigen Orchester«, Hr. Louis Huth, zeigte in zwei
mitOrehesterbrgleitung recht wirksam eomponutca
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Romanzen für Tenor a. Mezzo-Sopran, wie in ei-
j

nera humoi istischen Liedc für eine Baststimme sein

Talent zur Coinposition. Auch eine heitere Con-
cerlouverturc, von Hrn. Huth fliessend und natür-

lich gesetzt, leitete die musikalische Unterhaltung
|

im Theater passend ein. Die von Hrn. Holzmil- i

ler, Dem. Hähnel und Hrn. Fischer vorgetragenen

Gesäuge fanden so lebhaften Beifall, das« „der Rei-

ter und sein Liebcheu" und „der Leiermann" wie-

derholt werden inussle. Die erstere Romanze ist

sinnig aufgefasst, voll EmpGndung und effectuirend

instruroentirt. Der junge Comp, zeigte sich auch

als guter Violonccllspieler iu einem Potpourri von i

Kummer, bei dessen Ausführung nur der völlig
'

sichere, reine Einsatz einige Male aus Befangen-
j

heit verfehlt wurde.

Hr. Carl Kloss hat liier eine Musikschule für 1

Unterricht im Pianoforlespiel, Gesang und Theorie
j

der Musik errichtet, welcher nach eigener Methode
erlheilt werden soll. Auch beabsichtigt derselbe,

von Zeit zu Zeit historische Concerte zu geben, in I

welchen Musikslücke aus ältester, mittlerer und
j

neuerer Zeit ausgeführt und durch erläuternde Vor-
trage comrnentirt werden sollen. Die musikalische

Seclion der Königl. Akademie der Künste hat die I

Preis-Aufgabe für eine lyrisch-dramatische Gesang- ;

Composition für die Altstimme mit Chor erneuert.
j

Es scheint uns, dass der Zweck sicherer erreicht !

weiden würde, wenn ein bestimmtes Gedicht dazu '

bezeichnet wate, da es nicht sogauz leicht seiu dürfte,
;

vorzügliche Dichtungen in der voi geschriebenen Form 1

zu Gudcn. Allerdings fehlt es in neuerer Zeit (mit
'

Ausnahme einiger italienischen Opern, in welchen,
I

wie z. 11. iu Rossinis Tancred u. Semiramis sehr I

auf Alt oder Mezzo-Sopran gerechnet ist) au guten
j

Compositionen für die Altstimme, welche iu Gluck's

üifeo und mehren Oratorien von Händel 10 vor-

züglich bedacht isl ; wir wünscheu daher aufrich-

tig , dass obige Preis-Aufgabe wenigstens dazu bei-

tragen möge, die Anzahl der belegten Compositio-
nen zu vennehren, welche doch veröffentlicht wer-
den können, ohne gerade deu Preis zu erlangen.

Es kauu ja Vieles schöu uud gut, ohne eben
preiswürdig zu sein.

Am 6slen d. M. ist unser hochgeschätzter Te-
norist Bader, nach fast 6mouallicher Entfernung

von der Bühne, von seiner Unpasslichkeil wieder
hergestellt, als Fernaud Cortez mit der lebhafte-

sten Theilnahme wieder aufgetreten. Hr. Hauser
sang den Telasco zum ersten Male, als auf länger©

Zeit engagirte« Mitglied unserer Königl. Oper, wo-
durch die, durch den Abgang des lim. llammer-
meisUr entstandene Vacanz für jetzt wieder besetzt

ist. Wo aber wird die erste Sängerin herkommen ?

Weshalb ist früher nicht Dem. Lutzer u. Hr. Pöck

gewonnen?— Nach einer Iphigenia oder Armide
achen wir uns vergebens um. Auf welcher Bühne
werden denn Gluck's Meisterwelke noch gegeben?

werden nicht selbst Muzart's Opern bald von deu

meisten Repertoiren verschwunden sein? — Hof-
feu wir auf Besseres im künftigen Jahre! In dem
bald ablaufenden wird dies der letzte Bericht «ein

Ihres getreuen , es mit der Kunst wahrhaft und

ernstlich wohlmeinenden Correspondcutcn.

Dresden. Montag, d. 2 5. Nov. Deu neuen

Saal im ildtel de Saxe weihte Hr. Kamtneuin.s.

Fürstenau durch ein Couceit nach folgender Ein-

richtung ein. 1. Ouvertüre, Meeresstille 11. glück-

liche Fahrt, von Mendelssohii-Bailholdy. Einsen-

der halte iu der Leipz. Mus. Zeit, vou dem Effect

gelesen, den dieses Musikstück mache. Er gesteht,

dass es ihn sehr kalt gelassen, und namentlich die

Trompelerslückcheu am Ende gar nicht gefallen

haben. Die Aufuahme war ziemlich lau. 2. Ein-

leitiiugsgedicht vou Theodor Hell, gespiochcn vou

Fräul. Bauer. 5. Concerliuo für die Flöte, com-
poniit und vorgetragen vou Hrn. Fürstenau. Die

Composition iuleressant und der Voiliag brillant.

4. Aiie von Paccini, gesungen vou Fräul. Sabine

Heinefelter. Keiuesweges eine Arie, sondern die

seit Mad. Catalani von jeder ßravoui säugerin ge-

sungeneu urrangirteii Rode'schcn Violiuvariatiouen.

Djs Publikum uahm sie sehr günstig auf und ver-

langle da capo, wo sie die Künstlerin uoch schö-
ner sang. Fräul. Heinefelter besitzt eine prächtige

Stimme uud herrliche Methode. Ihre Tiefe ist wun-
dervoll und ihr Vortrag höchst reizend

,
vorzüg-

lich wenn sie nicht zu viel Kraft anwendet. Schade
nur, dass sie solche Kunstslückehen singt. Der Ge-
sang soll, Worte ausdrückend, Empfindungen an-

regen. Welche Empfindung wird aber duich sol-

che Schnörkel angeregt, die jede Flöteuuhr eben

so gut, ja besser macht, ebeu weil sie ohne Seela

ist? Man sehe:

Wieder ein Missbraach, auf den der Deutsche

nicht gekommen wäre, den er ober geduldig dem
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Ausland« nachmacht. Wie gejagt, die Catalam

war die Erste, die damit auftrat: Zweite Abtli.

5. Introduction für 2 Flöten über ein Thema aus

Robert der Teufel, componirt von Fürstenau, von

ihm und «einem elfjährigen Sohne vorgetragen.

Wenn Vater und Sohn, Bruder und Schwester

u. dergleichen nah verwandte Personen in Kunst-

leiatungen vor dem Publikum auftreten, so liegt

immer darin eine Art Captatio benevolentiae, eine

stillschweigende Empfehlung an das Auditorium, das

dann anch immer den Wechsel honorirt. Auch
heute war die Rechnung richtig und das Facit —
Beifall. 6. Das Wald vögelein, Lied mit obligatem

Waldhorn von Lachner, gesungen von Frl. Heine-

feller, begleitet vom Hrn. KM. Haase. Unbedeu-
tend, ging ohne Wirkung vorüber. 7. Fantasie

für das Pianoforte mit Begleitung des Orchesters

und Chor, von Beethoven, vorgetragen vom Hrn.
Hoforganisten Schneider. Sehr vielen Musikern

war der Satz fremd, auch mir, dem Einsender.

Dem Vernehmen nach ist er vor a5 Jahren (?)

geschrieben. Der Componist war nicht zu verken-

nen, so wenig als mancher schöne Effect. Schade,

dass man vom Text nichts verstand und also gar

nicht wusste , worüber fanlasirl wurde. Der Zet-

tel hätte mit zwei Worten darüber Auskunft ge-

ben können. Hr. Hoforganist Schneider bewahrte

seinen Ruhm. 8. Violinvariationen von Beriot.

vorgetragen vom Hrn. KM. Winterstein. Schöne
Composition und schöne Ausführung. Hr. KM.
Winterstein ist schon einmal in diesen Blättern

rühmlichst erwähnt worden und hat seitdem be-

deutende Fortschritte gemacht. Seine Iutonatiou ist

silberrein, sein Bogen höchst gewandt, sein Vor-
trag sehr gefühlvoll und sein Ton so voll und
kräftig, wie man ihn selten von einem Violinspie-

ler, zumal im Solo, hört. 9. Duett von Morla-

cchi, gesungen von den Herren Zezi und Vestri.

10. Adagio und Variationen aus Pieciosa, com-
ponirt und vorgetragen von Fürstenau. Sehr bril-

lant. In so fem als die Stellung des Orchesters

auf die Wirkung der Musik einen unbezweifelten

Einfluss hat, verdient sie einer Erwähnung. Sie

war an diesem Abende eben so hässlich als un-
günstig. Die weissen Pulte, deren Form an eben
so viel Galgen erinnerte, sahen widerwärtig aus,

so wie die Versenkong-ähnliche Stiege, über wel-
che hinab Fräul. Heinefetter unter der Erde ver-

schwand, fast lächerlich war. Dazu waren die

Musiker ao eng an einander gestellt, dass sie kaum

Platz zum Bogenführen hatten. Und doch war
nur eine Posaune und nur zwei Hörner da; wä-
ren, wie das so häufig der Fall ist, z.B. bei der
Ouvertüre aus der Stummen, drei Posaunen, vier

Hörner und Ophicleid nöthig gewesen, so hätten

sie ausserhalb des Saales stehen müssen. Endlich
lässt man wohl im Theater, wo die Solosänger

höher als das Orchester, auf der Bühne wie auf

einem eignen Resonanzboden stehen, die Contra-

bässe und Violoncelle um den Dirigenten zusam-
mentreten, allein im Concertsaale , wo, wie hier,

der Raum so eng ist und die Bässe nur ein paar

Schritte vom Sänger stehen, drücken sie die Stim-

men mit Gewalt nieder.

C. S. von MiltiU.

Jena. Unser letztes Musikjahr war reich an

erfreulichen Erscheinungen und schloss sich den
besten der vorigen in rühmlicher Weise an. Di©

gewöhnlichen 6 akademischen Concerle brachten

Sinfonieen von Beethoven (aus B n. A dur, letzte

auf vielseitiges Verlangen zweimal), von Ries, Mo-
zart (Gmoll), von Kalliwoda (No. 5). Die Reihe

der auftretenden fremden Künstler eröffnete mit

Beethoven 's C moll-Concert Hr. Professor Töpfer

aus Weimar als tüchtiger Klavierspieler und noch

mehr als ausgezeichneter Orgelmeister u. geschick-

ter Componist rühmlichst bekannt. Sein eigenes,

sehr brillant gehaltenes, tüchtig gearbeites, aber

etwas zu lang ausgesponnenes Trio, welches von

den Herren Götze und Apel, Mitglieder derWei-
mar'achen Kapelle, trefflich begleitet wurde, liea»

in der Ausführung nichts zu wünschen übrig. Möge
der treffliche Meister recht oft zu uns wiederkeh-

ren. Neben ihm ergötzte uns Hr. Kammermusikua

Apel durch wohlgelungenen Vortrag eines Potpourri

für daa Violoncello von eigener Composition. —
Als wohlbekannter treuer Gast erschien Hr. Kam-
mermusikus Schubart — Flötist — und blies Va-
riationen von Schönfeld, so wie mit seinem hoff-

nungsvollen Schüler Hrn. Kuhnt ein Rondo alla

Polacca für 2 Flöten von Prüfer mit Beifall. Als

Lieblinge des hiesigen Publikums erfreuten uns aber-

mals Hr. Götze jun. und Hr. Montag ans Weimar,

in diesem Blatte bereits öfter mit Auszeichnung ge-

nannt. Hr. Montag spielte so fertig als ausdrucks-

voll ein Concert von Kalkbrenner und mit Hrn.

Götze Beethoven'« gewaltige Kreutzer-Sonate. Hr.

Götze haue «ich nicht blos als Violinspieler, «on-
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dem diesmal auch ala Sänger (Beethoven*« Lieder-

kränz u. Gesänge von Schubert) eines rauschenden

Beifalls zu erfreuen, welchen auch der verdienst-

volle Kammermui. Hr. Aghte auf der Ciarinette

in eigener und fremder Composition fand. Einem

Potpourri für Violoncello v. M. v. Weber merkte

man es kaum an, dass es von einem Dilettanten

vorgetragen wurde. Dieser, Hr. Stud. theol. Bruns,

ein Schüler Müllers in Braunschweig, trug durch

sein geschmackvolles und fertiges Violoncellospiel

überhaupt viel zur Verschönerung unserer Musik-

abende bei. Auch hörten wir Hrn. Unia, einen

jungen Italiener, in einer Fantasie von Kalkbrenner

und einem Rondeau brillant für Pianoforle u. Vio-

line vou Hummel, dessen Schüler er ist. Ein neuer

Beweis, dass des trefflichen Meislers solide Schule,

Welcher von den entferntesten Gegenden her im-

mer zahlreichere Zöglinge zuströmen, in immer
weiterm Kreise Anerkennung findet. Hrn. Unia,

welcher bei fortgesetztem Streben seinen Lands-

leuten ein gutes Abbild seines hochgefeierten Leh-
rers zurückzubringen verspricht, begleitete beim
Rondeau Hr. Kammermusikus Stocr aus Weimar,
welcher auch ein Concertino von Mozart rühmlich

vortrug. Mehre von ihm componirte Ballets wur-
den bereits iu Weimar mit Beifall aufgeführt. —

Frau Hofsängerin Streit erntete in einer Sccne

von CarafTa und einer Arie von Auber gewohnt
rauschenden Beifall. Hr. Hofsänger Kerling gab

eine Arie aus der Räuberbraut von Ries, Hr. Hof-
sänger Häser ein Lied von Genast, beide zusam-
men ein Duell aus der Stummen von Portici recht

brav.— Vorzüglich schön und ausdrucksvoll trug

Frl. Laegel aus Gera Beethoven's grosse Scene: Ah!
perfido etc. vor, welche unter Leitung des Vaters

der Sängerin vom Orchester vorzüglich gut beglei-

tet wurde. Eine andere von Fräul. L. vorgetra-

gene Arie aus dem Vampyr von Marschner schien

uns weniger passend für den Conccrtsaal. Eine
dritte aus Sargino bewährte die Vertrautheit der

Sängerin mit dem solideren italienischen Style.

Sämmtliche Arien wurden lebhaft applaudirt. —
Dasselbe war auch der Fall bei einem Duett aus

der Vestalin, welches von zwei Dilettanten ausge-

führt wurde. — Fräul. Queck aus Gotha sang

eine Arie vonSpohr und eine andere von Rossini

mit Chor mit gewohntem, hcrzentquellenden Aus-
drucke, doch aber mit minder ausreichender Stimme.

Grössere Vocaicompositionen mancher Art wur-
den vom akademischen Sängervereine ausgeführt,

deren bedeutendste und erfreulichste indessen der

Ostermorgen von Tiedge n. Neukomm war, durch
dessen im Ganzen wohlgelungeno Ausführung der

Hand'sche Singverein bei allen Musikfreunden den
Wunsch erregte, die akademischen Winterconcerte

Öfter durch solche Gaben bereichert zu sehen. Auch
durch meine Extraconcerte wurden wir wahrhaft
erfreut, wenigstens von den meisten.

Ucber unser Musikfest hat bereits eine andere

Feder Bericht erstattet. So bemerken wir nur noch,

dass Hr. Dr. Löwe, dessen Apostel von Philipp!

sich bei sehr wohlgelungener Ausführung des un-
geteilten Beifalls aller hiesigen und aus Weimar
und Rudolstadt hier anwesenden Kunstkenner zu
erfreuen hatten und deren Chöre (vorzüglich die

der Christen) einen unverkennbar mächtigen Ein«
druck auf das versammelte Publikum hervorbrach-
ten , vor seiner Abreise auf vielseitiges Verlangen
noch eine musikalische Abenduntcrhaltung veran-
staltete, bei welcher er durch den in jeder Hin-
sicht vollendeten Vortrag mehrer seiner Balladeu

das im Verhältniss zur Ungunst der Zeit ziemlich

zahlreich versammelte Publikum wahrhaft entzückte

und durch überaus wohlgelungene Improvisation ei-

ner von Hrn. Prof. Wolf im Saale selbst erst nach
einem ihm gegebenen Stoffe gedichteten Ballade den
höchsten Enthusiasmus erregte.

Unser Orchester führte im Allgemeinen die

meisten Inslrumentalcompositionen, vorzüglich aber
die Beelhoven'schen ungleich besser aus, als man
es bei der geringen Anzahl seiner besoldeten Mit-
glieder wohl erwarten möchte. Wir verdanken
dies, nächst dem rastlosen Eifer des Hrn. Musik-
direclors Tennstedt, der gefälligen Mitwirkung ei-

ner ziemlichen Anzahl von kunstfertigen Dileltau-

ten aus dem Kreise unserer Akademiker, so wie
vorzüglich auch der nun schon seit so vielen Jah-
ren sich immer gleich bleibenden Gefälligkeit Wei-
marischer Künstler, deren wahrhaft edlem und un-
eigennützigen Kunsteifer wir einen grossen Theil
unserer besten rousikal. Freuden zuzurechnen haben.

Die Uebungen des Hand'schen Singvereins, so

wie die des akademischen u. bürgerlichen Säuger-
vereins dauerten in gewohnter Weise fort. —

Dresden. Nachdem die Oper einige Zeit ge-
feiert hatte, hauptsächlich der Abwesenheit der Mad.
Schröder-Devrient wegen, trat sie im Novbr. durch

die Gastspiele des Fräuleins Franc. Pixi* wieder ins
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Leben. Die junge Sängerin zeigte sich zuerst als

Rosine im Barbier von Sevilla, dann als Malcolm,

Romeo und Arsace« mit atela günstigem Erfolge,

vorzüglich aU Nachtwandlerin, worin sie in Ge-
sang u. Spiel das Scbönsle leistete, das* ihr auch

der vollste Beifall zu Thril wurde. In einem Con-
certe, (Jas ziemlich dieselben Stucke brachte, wie

das erste zu Leipzig, w im sie sie sich besonders im

einfachen Liede geltend zu machen. Dem. Sabine

HeinefeUer ist auf 5 Monate für 34 Gastrollen

hier angenommen worden und ist bereits mehre
Male mit grosser und gebührender Anerkennung
aufgetreten. Ihre letzten Vorstellungen waren die

Camilla im Zampa und Sextua in Titus, worin sie

•ich auszeichnete, in der ersten durch das, was sie

aus der Rolle zu machen wusste, in der andern

durch die künstlerische Auflassung. Auch Hrn.

Wild hörten wir, den allgemein bekannten, von

dem wir nur Ucberflüssigcs berichten würden. Das

Uebrige ist Ihnen von andern geehrten Berichter-

stattern gemeldet worden, bia auf Joseph Gusikow,

der hier mehre Conccrte gab und am Hofe zu

spielen die Ehre halte. Sie werdeu ihn aelbst hö-

ren und seine Fertigkeit auf seinem Holziustrumento

gewiss anerkennen. (Ist geschehen.)

Mancherlei.
Hr. Adolph Hesse fand auf seiner letzten Reise

im Juli u. Aug. im Musikalischen nicht Allea nach

Wonach. In Wien war es ihm betrübend, zu se-

hen, wie im Ganzen der musikalische Geschmack

«ich taglich dort immer mehr verflacht. Klassi-

sche Orchestcrcompositionen werdeu sehr selten

dort gegeben, und wenn nicht das rühmlichst be-

kannte Concert spirituel dergleichen zur Fastenzeit

zu Gehör brächte, würde man kaum glauben, dass

Haydn, Mozart und Beethoven ihre Symplionieen

dort geschrieben hätten. Dafür ist aber der im
Verhältnis« kleine Kreis derer, die für wahre Kuust

leben, am ao höher zu achten. Hr. H. fand auf

der ganzen Reise von Wien aus , diese Stadt mit-

gerechnet, über Salzburg, München, Augsburg,

Ulm und Stuttgart auch nicht eine Orgel, worauf

nur etwas Erträgliches zu leisten gewesen wäre;

•ie sind im traurigsten Zustande, und dann haben

sie alle nur daa sogenannte französische Pedal, wel-

ch« nicht einmal i{ Octave vollständig in sich

fasat , indem cia, dia, Iis und gia fehlen. So hat

x. B. die Or*el der Münchner Petrikirche nicht

;

mehr als ao klingende Stimmen und dazu 4 Kla-
viere^) und das französ. Pedal.— Erat in Darm-
stadt, wo er bei seinem väterlichen Freunde Rink
verweilte, fand er wieder eine Orgel. Daa Or«
chealer dieaer Stadt unter dem Kapellm. Mangold
iat tüchtig; vom alten Glänze der Oper sind nur
noch einige Ucberbleibsel. Wie glücklich sind wir

j

dagegen in Thüringen, Sachsen, Schlesien u. «. w.j
da haben wir Orgeln ganz anderer Art.

Jacob Adluiig schrieb i?58 in seiner musik.
Gelahrtheit S. 199: Was hat doch die deutsche

1 Sprache geaündigt, daaa man sich fremder Wör-
,

(er bedient? Tliut uns wohl der Italiener die Ehre

I

an, nicht adagio zu aprechen, aondern langsam?
;

nicht da capo, aondern vom Anfange? Niraraer-
mehr. Der Franzos ist mit ihm gleiches Sinnes.

Und was hat man davon? Dasa man den Unter-

;

gebenen sie doch erst deutsch erklären man, da

j

dann die Ohren wehe thun, wenn oft weder der
Lehrer, noch der Schüler sie wissen recht auszu-
sprechen. Mancher will dadurch für gelehrt ge-
halten werden und kann ea nicht lesen. Vanitaa!

Der 1 1 jährige, ala Pianofortespieler von Wai-
mar, Rudolatadt und Berlin aus in unsern Blättern

rühmlich genannte Sohn des Hrn. Musikdir. Karl

!
Eberwein in Weimar hat von der kuustgeübten u.

1 kuustfördernden Frau Grossherzogin von Weimar
für die Dedication einer Symphouie eine goldene

Uhr mit Kette als Beweis Höchst-Ihrer Zufrieden-

heit erhalten. Der junge Mann befindet sich jetzt

auf Reisen über Stuttgart, Karlsruhe u. Süassburg,

wo er Concerle zu geben versuchen wird , nach

! Paris. Iii der letzten Stadt, wo jetzt so viele, na-
I meutlich auch tentsche Virtuosen verweilen, wird

er aich läugerc Zeit aufhallen.

Der wichligate Mann für die Musik in Cöln

iat der verdiente Präsident Vei kenius, ein von Ju-

gend auf nicht blos in seinem Uauptfache, sondern

auch in der Tonkunst sehr thäliger Freund u. För-
derer allea Guten. Schou in seiner Jugend achrieb

er «ich eigenhändig, wenn Andere uoch rubelen,

die besten musikalischen Werke, die er später,

immer bis auf heute mit der Zeit fortgehend, aich

gedruckt anschaffte. Und so ist er denn der na-
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türliche Intendant aller, namentlich der ganzen dor-

tigen Doromusik, der «chon darum alle Hochach-

tung verdient , die ihm aeine auagebreitefen Kennt-

nisse und aeine Biederkeit noch verdoppeln. Und

so gebührt ihm denn ein Ehrendenkmal in den

Herten aller Musikfreunde.

Hr. Fr. Belcke hat in Copenhagen abermals

eine aehr ehrenvolle Aufnahme gefunden. Am
21. Seplbr. angekommen, hatte er bereits am 37.

das Glück, im Sommcrpalaste Sr. K. Hoheit dea

Kronprinzen Christian au blasen, am u. Octbr.

ein Concert im Opernhause und am 35. ein swei-

tes in der Schloaskirrhe, blos mit Orgelbegl, und

Voealmosik, zu geben. Die Hälfe der letzten Ein-

nahme überliess der Künstler dem K. Biindeuinsli-

tule. Am a/sten liatte er die Ehre, cum zweiten

Male vor Sr. K. Hoheit sich hören au lassen, wo
er aus des Kronprinzen Händen eino Brillantnadel

erhielt, worauf am 1. Novbr. Boch ein Concert

vor Sr. Maj. dem Könige folgte. Am 8. Novbr.
traf Hr. B. wieder in Berlin ein. Im Ganzen
herrscht jetzt zu Copenhagen 10 der Kunst na-

mentlich eine grosse Sülle.

KURZE Anzeigen.

Leitfaden beim ersten Unterrichte im Singen für
Lehrer u. Lernende von J. Felsberg. Gotha,

beim Verf.

Der Verf. iaf Cantor an den Leid n Haupt*
kirrhen zu Gotha , welcher euch am Gymnasium
daselbst gleichzeitigen Unterricht an eine grosse

Zahl Schüler zu geben bat, für welche er zu-

nächst diesen Leitfaden entwarf und mit Erfolg

benutzte. Nachdem dieser Uulerrirhtsgang auf An-
trag dea dortigen Obercomistoriums von Sachver-
•tändigen geprüft und gebilligt worden war, befahl

die Behörde, daas dieser Leitfaden in sämmllichen
Schulen des Golhaischen Landes eingeführt w erde.

Und ao sind denn von der ersten lilhographirten

Auflage nur noch sehr wenig, vielleicht jeIst keine

Exemplare mehr übiig. Gedruckte Bachstaben wä-
ren wohl zweckmässiger als geschriebene, wenn
eine neue Aullage besorgt würde , waa der Verf.

zu thun willens ist. Für die Einleitung ist, nach
des Manne, eigener Angabe, J. Andre'* Lehrbnch
der Tonsetzkuost benutzt worden. Von Noten n.

Schlüsseln das Gewohnliche 5 von Intervallen, Ton-

leitern nnd Tonalofen, vom Takt und den Pausen

gleichfalls und kurz. Von S. 9— 26 Singübon-

gen, mit ontermischlen Erklärungen. Sie gehen

von Secunden zu Terzen, Quarten etc. und aind

zweckmässig, so das> das Werkchen zn den nül»»

liehen der Art mit Recht gezählt wird.

Fünf Lieder von Geliert, eingerichtet für So*

pran, Alt, Tenor und Bau mit Begl. de*

Pianof. v. H. fT. Stola. Musik v. L. van

Beethoven. In Cranz Mosikbdlg. Pr. 12 Gr.

Diese Beethoven'schen Weiaen zu Geliert*«

Liedern sind allgemein bekannt; die Einrichtung

für vier Stimmen ist gut.

Kindheit. Erstes Heft Zwölf kleine Lieder von

Hoffmann v. Fallersleben, mit Begl. de« Pianof.

comp. — von D. Elster, Schlousingen, bei

Cour. Gl*«*r, Pr. 4 Or.

No. 1. Kindheit. Sie wird mit einem nie zn

verwüstenden Gär Hein verglichen, daa una immer
noch bleibt, wenn wir nur wie Kinder werden.

Die Melodie ist gefällig n. apielend. 3. Veilchen.

Das kleine Blümchen will una in Wort und Ton
weniger zusagen. Es scheint uns, als brauche daa

Veilchen den ihm zugesungnnen Trost nicht «on-

derlich, dieweil es von Natur schon getröstet ist.

5. Morgenlied, gehört zu den gelungensten in Dich-

tung u. Musik. Von No. 4 hebt eine kleine Lie-

dergeschichte vom Knaben Sigismund an, die sich

aus folgenden Ueberachriften ergibt: Wie Sigism.

ein Schnellläufer wardj wie ihm aeine Pran Matter

vom Monden etwas sang; wieS. «ich in den Waf-
fen übte, «angman folgendermaassen ; S. nnd sein

Blümchen; wie 8. seinem Maikäfer ein geneigte«

Ohr liehe; wie 8. ein Reuter werden wollte, «ang

ihm aein Herr Vater; wie S. aich «chaokeln lies«

(zwei Lieder); wie S. «ein Ros» tummelte und zu

Felde zog. Darin ist nun manches recht Hübsche

;

Alles in spielender und zugleich auf Ernste« nnd

Moralisches anspielender Weise. Damit ist es am
wenigsten allen Leuten recht zu machen; ist stach

nicht eben nölhig; dafür hat Jeder Sinn u. Köpf-
chen für Zieh, wird auch wohl so bleiben. Darum
wollen wir es hier mit Hrn. v. Falieralebens Art, die

freilich zuweilen etwas Sentimentale« nicht «owobl
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hat, als vielmehr dichtet, nicht kritisch nehmen,

nicht allein, weil un« genaues Durchgehen der

Dichtergaben in d. DL nicht geradehin geboten ist,

sondern weil wir aus Erfahrung der Schwierigkeit

eingedenk sind, die Lieder für Kinder haben. Dem
Coraponisten wollen wir aber für etwa folgende

Hefte rathen, nicht so viel zu moduliren, den

Gesang nicht zu hoch zu führen und mehr Man-

nichfalligkeit in seine Tonweisen zu bringen. Den-

noch wird das Heft Vielen lieb sein. Das Aeus-

sere ist sehr nelt und der Preis für 23 S. 4 Gr.

so billig, dass Jeder damit es selbst versuchen u.

auf alle Fälle den Kindern eine angenehme und

äusserst wohlfeile Freude machen wird.

Origincd-Bibliothel de» deutschen Männergesan-

ges ,
herausgegeben von Häeer, Grund, Zöll-

ner, Elster u. Anderen, ister Bd. Heft i— 6.

(istes Heft). Ebendaselbst. Subscript.-Pr. jedes

Heftes: i\ Sgr.

Das Unternehmen empfiehlt sich zuvorderst

durch möglichste Wohlfeilheit der Stimmenausgabe

und durch die Rücksicht der genannten Hen-en

auf Fortbildung und Unterhaltung der einzelnen

Männervereine und ihrer Vereinigung zu groven

Chormaasen. Die leicht zu verbessernden Druck-

fehler dieses Heftes werden künftig sorgfältig ver-

mieden werden? die Anstalten sind getroffen. Er-

acheint die versprochene Partitur, wird das Ein-

zelne besprochen werden.

Ermunterung für die Jugend. Für das Pianof.

comp, und im leichten Style eingerichtet von

A. NeUhardt. 5te Lief. Berlin, bei T. Traut-

wein. Pr. 13 Gr.

Dieses Heft enthüll ein Rondoletto nach Mo-
tiven aus der Oper: Gustav, oder der Maskenball

v. Auber ; Alexander-Marsch nach dem Alexander-

Walzer v. Strauss; Divertissement nach Motiven

aua Ali-Baba v. Cherubini; Variationen über ein

Thema aus Bellini's Norma. — Zur Erheiterung

und zum Spielen vom Blatte sind diese Gaben

zweckmässig: zum Einüben und eigentlichen Stu-

diren aind sie

Zum Titellupfer.
Uehor Bern!). Remberg'» Leben i

nicht* »u berichten ; vielfach i«t «einer ia untern Blättern ge-

dacht ; er lebt in Ehren in Alter Geda'chtniaa. Nicht allein da»

Vaterland , auch du Autland hat den Meiner de* Violoncella

bewundert und tich an teinen Schöpfungen erfreut. Ea gebührt

ihm ein Ehrendenkmal. Möge der Abend

Anzeige
Ton

Verlags - Eigenthum.
In unterm Vertag« eraeneinen binnen Kurzem mit Bigen-

H unten, Fran;., Rondeau aur un« March«

pour Piano. Op. 74. 10 Gr.

Kalkbrenner, Fr., Roodeau brillant p. Piano. Op. 1S0.

— Variationa brUL aur un themo d« 1« Norm» de Ballini

p. Piano.

Grand Septuor p. Piano.

Lipinaki, C, Rondo de Concert p. Violon ar. aee, d«

l'Orcb. ou de Piano. Op. t8.

— Troit Divertittementt p. Violon et Piano. Op. 19.

— Variation» p. Violon ar. ace. de l'Orch. Op. 10.

— Concert miliuire pour Violon ar. ace. da l'Orch. ou

da Piano. Op. aa.

Lot p «ig, im December i835.

Breithopf u. Härtel.

Mit Eigenthuma-Reeht für Teutachland und alle Linder mit

Auanaluno von England bei No. t u. a und mit Auanahm«

on England und Frankreich bei No. 5 , 4 n. S «rächet-

nen im Monat December i835 b«i Schott'e Söhnen
In Maina:

1) Grand Concert en Re No. 5 par W. A. Mosart ar-

range pour Piano aeul ou avec aecompagnement d'un«

Flöte, Violon et Violoncelle par J. N. H n mm e 1.

a) Septiem« grande Symphonie. Op. 9a en La par

L. r. B eeth o ren errengee pour le Piano aeul ou.

arec aecompagnement d'une Flute, Violon et Violon-

cello par J. N. Hummol.
3) Lea petitea Foltea, Quadrille dea Contredanaee «t

Walte pour le Piano Forte
-

par Francoi« Hunten.
Op. 75. Lir. 1.

4) Fantaiaie brillant« aur det themet italiena compoteo

pour I« Piano par Francoi* Hunten. Op. 76.

5) Melodie» graci«u«e«. Troia Rondeau* et troi« eire

Tariea anr de» themea faroria, compo.«!» ponr le Piano

Fort* parFrancoU Hunten dirwee en troi« Umi-
aont, contenant ehaque un Rondeau et 1

Op. 78. Lir. 1. a. 3.

(Hierin da* Intelligens-Blatt No. XIII.)

Leipzig, bei Breitkopf und Härtel. Redigirt von G. fV. Fink unter »einer VerantworÜichkeit.
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Anrcigen
TOI

Verlags-Eigenthuin.
Bei Fr. Hofmei.tar in Leipaig er.cheint am I. Ja-

nuar 1836 (mit Eigenthuniarecht) :

Aula*»*". Itinerair« du jeun. Fiani.t«. Cholx de Mor-

ceaox de differtnt» Caractero» d'une Execution tri» fa-

eJU et brillante p. Pfto arec Ace. de Violon ou Flute

d lib. Oeur. a8. DWi»ea en 4 Suilea.

Reieaig«! (CG.), Sonate p. Pft« et Violon (ou Flau).

Oeuf. loa.

In meinem Verlage er.cheint mit EigentlumaroeJit

:

Henri Herz.
Op. 8*. Deuiiime Caprlce pour le Piano, »ur 1* Romane«

far. la FoU«.

Leipaig, d. »» Deebr. i83S.

C. F. PeUrt.

Anzeigen.
In allen Buchhandlungen iat au baben:

Die Geschichte der Musik
aller Nationen.

Nach FeUs n. StafforL Mit Benutzung der besten

deutschen Hiilfsmiltcl von mehrein Musikfreun-

den. Mit 12 Abbildungen u. n Notentafeln.

gr . 8. a Rllilr.

Vorliegende», mit Luat und Lieb« bearbeitet««, Werk

gibt in leichten Umriaaen die Ceachichte der Mu*ik aller Ka-

tionen »on ihrem er.ten Ur.prung« bi» au ihrem gegenwärtig»

Grade der Abbildung. — Ein Werk in die»er Art, kura,

gedrängt, nur daa Alierintere»»aute»to umf««end, iat bi» jetet

noch nicht da. Ea beaeichnet den be»ond«rn Charakter der

Münk bei den yenchiedeneu Nationen und entwickelt die Vor-

lüge und die eigentümlichen Leistungen der Koryphäen die»or

Kunat in maucherlei treffenden Zügen und werlhrollen Notiaea.

Jeder Freund dar Ge»chichte, inabeaondere der der Muaik,

wird »irh an dieaer Leetür« ergötaen und jedenfall» mehr fin-

den, ala er erwartet hat, wie dieaea bald nach der Auagab«
"

r günstige Beurlheilungas im lileraii-

achen Noüaenblatte «ur Abendzeitung, i8S5, No. 5q, in

t* Geradorff» Repcrtoriu» , i 635 , V. 8. Tollko«MWn beuti-

get wird.

2 Choralvorspiele und 3 Fugen
für die Orgel,

von A. W. Grosse, Organisten zu Cahla. Folio.

Schön ausgestaltet und geheftet f-
Rthlr.

Z e u g n i a a. Daaa Tor»t«bend« Orgelitücke recht brav

gearbeitet uud loa Gebranch für T

»teu nicht unaweckmlaeig »ind,

Weimar, So. Octbr. > 834.

J. N. Hummel, Ritter u. Groaah- 8.

1

Neue Zeitschrift für Musik.
Im Vereine

mit

Künstlern und
hon us gegeben

Ton

B. Schumann.

Vierter Band. Januar bi» Juni i836.

i RhJr. 16 Gr.

Di« poetiacha Tendena die.er Zeitschrift, ihr« freimUthlg«

Kritik, ihre Mannichfalügkait der Artikel, ror Allan der ju-

gendlich kün»tlerieche Geiat, den ai« durchweg trägt, haben

ihr eine Theilnahme im Publikum reracha fft, welch« di« Re-

daction aur regaten Fortführung ihre» Unternehmen» anfor-

dert. Die»«, wi« die unteraeichnet« Buchhandlung, bitten

für di« künftigen Binde um dauernde» Wohlwollen und um
möglichat beschleunigte Bestell ung de« Bedarf» ob«

ten Bandea.

Leiptlg, im Deccmber 1 33 5,

Joh. Ambr. Barth.

Die mn«:v«li»cli« Wo

Iris im Gebiete der Tonkunst,
redigirt von L. Rellttab,

wird an jedem Freitag« autgegeben, und der Toi

Jahrgang Ton 5a Nummern SU 1

» Rthlr. i5Sgr. g.ü«f«rt.
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Der siebente Jahrgang der Irii, welcher vom Anfange

lR36 ab cbenfalla io meinem Verlage erscheinen wird , toll

in kurzen Zwischenräumen Anzeigen interessanter neuer, ao-

wohl practiacher alt theoretiacher Muaikvrerke in beton-
dem Beilegen enthalten , und dennoch im Freite nicht er-

höhet werden.

Dieter Anaeiger wird die retpeetiven Letcr der Zeit-

tehrift tchneU mit allen wertvollen Neuigkeiten , welche

den Muaikfreunden tou mir empfohlen werden, bekannt ma-

chen, und guweilen anch Ton manchen bedeutenden Unter-

nehmungen noch vor ihrem Ertcheinen Kunde bringen.

Berlin, im November i835.

'/'. Trautwein.

Systematisch-chronologische Darstellung

der

musikalischen Literatur
von der frühesten bis auf die neueste Zeit.

Nebst biographischen Notixen über die Verfaeaer der darin auf-

geführten Schriften und krititohen Andeutungen Uber den In-

nern Werth deraelhen

von C. F. Becker.
Erater Theil , welcher die Getchichte der Mutik und die

Akuttik enthält. In Jtoyal-Octav tchön gedruckt tu i£Thlr.,

a fl. 4 kr„ ertchienen bei Robert Friese in Leipzig.

R. Schumanns,
dea geiitvollen Componiaten der Papillona, Tmpromptnt etc.,

neuet Allegro für l'ianoforte (Oeuv. 8) ä i6Gr., ao Sgr.,

i fl. i 2 kr. ertchienen bei Robert Friese in Leipzig.

Von

Rossini Collecliou dea Opetas complels reduits

p. le Pianoforte seul par M. J. Leidesdorf,

publice a Vienne. a3 Caliicrs n 5 Thlr. 8 Gr.

betiue icJi eine Partie Exemplare, welche einzeln zu dem er-

mäuaigton Preite von a Thlr. 13 Gr. ordin. p. Cahicr von mir

betoaen werden können.

miiulm Härtel in Leipzig.

Bei L. Pabtt in Darmttadt iat

Müller,
Rectc r und Lehrer «m Groaah. Hett. Schullehrer-

Seminar in Heidelberg,

Lieder und Chöre mit Begleitung der Orgel oder

dea Klaviers, zu L. F. Miinch's Festtagsfeier in

künstlerischer Verknüpfung homiletischen Vor-

trags. (Enthält Gesäuge zur Weihnacht«-, Char-

fieitags- und Osterfeicr.) Querquart, geh, 3 fl.

3 4 kr. od. l Thlr. 8 Gr.

Dieaet teitgemätse Werk verdient allen _.

guten Kirchengeaangee auf. Angelegentlichtte empfohlen au
werden. Die Compotitionen sind dem heiligen Gegenstände
enttprechend , ohne bedeutende Schwierigkeiten in der Au*-
fubrung darzubieten.

Desselben Polonaise für das Pianoforte. Op. io.

37 kr. od. 6 Gr.

Anzeige für Freunde der Tonkunst.

Im Ktinetverltge der P. Bohmanna Erben in Prag
itt to <

I. Theil
des

theuretis ch-prahti sehen

Lehrbuches der Tonsetzkunst
für den Unterricht am Prager Conscrvatorium

der Musik

bearbeitet von
Friedrich Dionys JFebcr,

Groat 8. Brochirt. Preit 5 0. 3o kr. Conr. Münte.

Schon die allgemeine theoretisch- praktitche Vorschule

der Mutik und vorzüglich daa theoretisch-praktische Lehrbuch
der Harmonie und dea Generalbasses in 4 Theilen aind wegen
ihrer Deutlichkeit , l'asslichkiit ,

Vollständigkeit
, eystemati-

acheu Ordnung u. ihre» Reichthums an erläuternden Beispielen,

ao wie auch an praktischen Uebungsstücken ala ausgezeichnet,

und tich von to vielen audern Werken ähnlicher Art, älterer

und neuerer Zeit, to vorteilhaft unterscheidend, allgemein

anerkannt worden , daaa wir zu dieaem neu erschienenen

Werke nichta hinzuzufügen haben, alt datt et an Interetse und
Wichtigkeit dea Gegenstandes noch höher ateht, und beson-

ders allen Jenen tehr willkommen tein wird, welche aich seibat

ohne Beihülfe cinea Lehrers im Contrapunkte und in allen

übrigen tur Tonsclzkniut noch erforderlichen Zweigen gründ-

lich tu unterrichten wünschen.

Da die beiden obengenaunten und bereite schon früher

erschienenen Werke bither nur in Böhmen verbreitet worden
aind, und nicht tu zweifeln itt, dttt auch den übrigen Pro-

vinzen det öeterreichiechen Kaiaerttaatea , ao wie nicht minder

dem Aualande der Besitz deraelben erwünscht aeia wird, ao

erlauben wir uns, alle Freunde der theoretischen Tonkunit

aufmerksam darauf zu machen, mit dem Erauchen, unt mög-
lichst bald anzuxeigen, wie viel Exemplare Sie von diesem

und jeuem bedürfen; wozu wir bemerken, datt der Laden-

preis der allgemeinen theoretisch-praktischen Vortchule aui

3 fl. Conv. Münte und det theoretisch-praktischen Lehrbuchet

der Harmonie etc. in 4 Theilen auf 1« fl. C. M. fettgetettt itt.

Genannte Werke werden bloa für bestimmte und fett«

Leipzig , bei Breitkopf und Härtel. Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verleger.
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